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SS. XX. mit 869 Holzschnitten. Marburg, Elwert'sche Buchhandlung,

1890. 18 M.
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generale. Tome second: Systeme nerveux central, Organes des sens,

Splanchnologie, Embryologie generale. SS. 1068, 515 gravures en
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Text und einer Tafel. Leipzig, Veit und Co. 1890.

Archives de biologie, publikes par Edouaed van Beneden et Chables
VAN Bambeke. Gand, Leipzig, Librairie Clemm ; Paris, G. Massen, 1890.

Tome X, Fascicule 3.
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a) Skelett.

Bamberger, E., Über Knochenveränderungeu bei chronischen Lungen-
und Herzkrankheiten. Aus der medicinischen Klinik von Nothnagel
in Wien. Mit 1 Tafel. Zeitschrift für klinische Medicin, Band 18,
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Aufsätze.
Nachdruck verboten.

Le iii6canisme de la S^cr^tion.

Par A. VAN Gehttchten, Professeur d' anatomie ä 1' Uniyersit^ de Louvain.

(Communication faite au X*^ Congr^s international de m^decine

tenu ä Berlin, section d' anatomie, le 4 Aoüt 1890.)

Avec 7 figures.

Malgr6 le grand nombre de recherches dont les cellules glaadu-

laires ont 6t6 1' objet , et malgrö les nombreux travaux publies, sur-

tout dans ces derniers temps, sur les ph6nomenes intimes qui se

passent dans les 616ments glandulaires pendant leur activity s6cr6toire,

nos connaissances concernant le m^canisme de la s6cr6tion sont encore

bien incompletes. Loin de pouvoir ^baucher seulement une th^orie

plus ou moins g6n6rale de la secretion applicable ä un certain nombre

de glandes, nous sommes encore ä nous demander quelles sont les

modifications morphologiques dont les 616ments d' une glande en acti-

vit6 sont le siege. Si 1' on excepte les glandes oü la s6cr6tion con-

siste tout simplement dans la transformation plus ou moius complete

du protoplasme des cellules glandulaires, et dans la chute de ces cel-

lules dans la cavit6 glandulaire pour former les produits d' excretion

comme cela se fait, parait-il, dans les glandes sebacees, les glandes

c6rumineuses et d' autres ; c' est-a-dire si V on excepte les glandes qui

rentrent dans le groupe des glandes olocrines de Ranvier oü les

cellules sont entierement passives dans le m^canisme de la secre-

tion, tout est encore ä faire ou ä refaire.

Une cellule glandulaire peut-elle s6cr6ter plusieurs fois sans se

detruire, ou bien la s6cr6tion est-elle nöcessairement li6e ä la des-

truction de la cellule? Le noyau prend-il une part active dans le

Phänomene, ou bien constitue-t-il un element absolument stranger a

cette fonction speciale et importante de la cellule? Les produits de

secretion accumules dans une cellule glandulaire passent-ils par os-

mose ä travers la membrane cellulaire, ou bien la cellule se detruit-

elle partiellement pour mettre ces produits en liberty? Si les cellules

se d6truisent apres une ou plusieurs s6cr6tions, comment sont-elles

remplac6es et d' oü vienneut les cellules de remplacement? Ce sont
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la autant de questions capitales sur lesquelles regneut les divergences

d' opinions les plus completes. Et pourtant, nous 1' avons d6jä dit,

les travaux ne manquent pas. Depuis les recherches devenues celebres

de Heidenhain sur la glande sous-maxillaire du chien, tons les Ele-

ments glandulaires du tractus intestinal des animaux supErieurs, les

cellules secr^tantes de 1' epiderme des batraciens et des poissons ont

6te 6tudi6es par un grand nombre d' histologistes et de physiologistes.

Tous les auteurs qui ont fait des recherches sur ce sujet ont constat6

des differences considerables entre les cellules suivant qu' on les examine

avant, pendant ou apres la secretion ; mais ils different d' avis quand

il s' agit d' expliquer ces differences.!

Heidenhain, le savant physiologiste de Breslau, ä qui revient le

m6rite inconteste d' avoir tente la voie experimental pour resoudre

le difficile probleme du mecanisme de la secretion, compara, le premier,

une glande plus ou moins au repos avec une glande en pleine activite

secretoire par suite de 1' excitation prolongee de la chorde du tympan.

II trouva entre les elements constitutifs de ces glandes des differences

tellement profondes qu' il n' hesita pas ä considerer la glande epuisee

comme formee de cellules nouvelles. Aussi admit-il que, dans la glande

sous - maxillaire du chien , la secretion consiste dans la destruction

des cellules chargees des produits ä eiiminer et dans leur remplace-

ment par des cellules nouvelles (Randzellen).

Cette theorie de Heidenhain defendue aussi par plusieurs de

ses eieves a ete combattre par presque tous les histologistes. On

admet generalement aujourd' hui la theorie defendue d' abord par

Pflüger et ses eieves: les cellules glandulaires sont de veritables

cellules secretantes, elles secretent sans se detruire. Elles forment

dans leur sein, par transformation chimique de certaines parties de leur

protoplasme, les produits ä excreter. Elles abandonnent ces produits

ä des moments determines, soit dans la cavite glandulaire si c'est une

glande pluricellulaire , soit directement ä 1' exterieur si tout 1' organe

est une cellule unique. Le noyau persiste entoure d' une partie de

protoplasme non transforme. Les cellules se reforment et elles peuvent

recommencer ä parcourir plusieurs fois le meme cycle.

Mais si cette theorie est en accord parfait avec les faits d' obser-

vation et si eile rend assez bien les grandes lignes du processus, le

mecanisme intime suivant lequel se font tous les phenomenes nous

echappe encore. Cela n' a rien de surprenant quand on considere

que, pour la solution de ces problemes deiicats, les auteurs se sont

adresses ä des organes aussi complexes que le sont les glandes sali-

vaires des mammiferes, ou ä des elements petits et en quelque sorte
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perdus au milieu des cellules voisines, comme les glandes mucipares

unicellulaires ou cellules caliciformes.

Nous croyons que les auteurs ont eu tort de choisir de pareils

objets d' etude, si peu appropries ä dooner la solution de ces diffi-

ciles problemes. Ici, comme dans toute question scientifique, nous

devons aller du simple au compose. Nous devons tacher de trouver,

chez les animaux inferieurs, un organe ou les cellules s6cretantes sont

assez volumineuses pour qu' on puisse y poursuivre sans peine les

modifications les plus interessantes, et en meme temps facilement ac-

cessible et depourvu d' elements etrangers qui pourraient induire en

erreur.

Get objet tout particulier d' etude nous croyons 1' avoir trouve

dans les cellules s6cr6tantes qui forment le revetement epithelial de

r intestin moyen de la larve d' un diptere nemocere: laPtychoptera
contaminata. Ce revetement epithelial est forme par une seule

rang6e de cellules grandes et volumineuses. A des endroits determines

de ce mediintestin les cellules epitheliales sont de veritables cellules

glandulaires ; elles d6versent dans la cavit6 intestinale des produits

eiabores dans leur corps protoplasmique et, sur des coupes longitudi-

nales ou transversales on peut suivre, avec la plus grande facilite, en

comparant les cellules voisines, toutes les phases de la secretion. On
peut en dire autant des cellules volumineuses qui forment 1' Epithelium

sEcreteur des huit petites glandes tubuleuses annexes de 1' intestin

moyen.

Nous avons donn6 ailleurs ^) une description macroscopique de

r appareil digestif de notre larve, ainsi qu' une 6tude complete du

revetement Epithelial sur toute la longueur du tube intestinal y com-

pris les cellules s6cretantes. Pour tout ce qui a rapport ä la littE-

rature nous renvoyons done a notre memoire precite. Nous nous pro-

posons simplement dans cette note de presenter, d' une fagon aussi

concise que possible, un resume de nos observations sur les cellules sE-

crEtantes.

Des cellules epitheliales glandulaires ou s6cretantes forment le

revetement epithelial du quart proximal et de la moitie distale de

r intestin moyen proprement dit ou mediintestin, d' apres 1' ex-

pression proposEe par Balbiani. Ces deux regions garnies de cellules

s6cretantes sont separees V une de V autre par des cellules volumi-

1) A. VAN Gehtjchten: Recherches histologiques sur 1' appareil di-

gestif de la larve de la Ptychoptera contaminata, 1® partie; La Cellule,

t. YI, V fasc, p. 185—289, 1890.
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neuses ä fonction speciale que nous croyons etre des cellules absor-

bantes, et qui tapissent la parol du mediintestin sur une longueur

d' environ un centimetre.

Sur des coupes microtomiques pratiqu6es dans une des deux

regions occupies par les cellules glandulaires, les Elements constitutifs

de r Epithelium se pr6sentent comme des cellules allongees et cylindri-

ques. Leur face basale repose sur une membrane conjonctive , la

tunique propre, qui la separe des elements de la couche muscu-

laire. Cette face ne presente rien de particulier. Mais ce qui frappe

au premier abord c' est la face libre de ces cellules, la face qui limite

ces cellules du c6t6 de la cavit6 intestinale, et par laquelle ces cel-

lules secrötantes doivent se debarrasser des produits elabores dans

leur sein. Comme les modifications morphologiques
,

qui surviennent

dans ces cellules en activity s6cr6toire, ne sont pas absolument identi-

ques pour toutes, mais öminemment variables au contraire d' apres

r activite plus ou moins grande avec laquelle se fait le travail de se-

cretion et d' excretion
;
que, de plus, toutes les cellules ne parcourent

pas en meme temps les differentes phases du processus, il en resulte

n6cessairement que, sur des coupes microtomiques, les cellules s6cre-

tantes se trouveront fixees ä des moments differents de leur activite

speciale et pr6senteront les aspects les plus divers, ainsi que le montrent

les fig. 1 et 2.

Fig. 1. Fig. 2.

/mA/

yiivi'

Des differences analogues, souvent meme plus profondes, frapperont

r observateur quand il comparera des coupes emprunt^es ä des indi-

vidus difi"erents, Dans les uns, en effet, on peut trouver toutes les

cellules en secretion active et abondante comme c' etait le cas pour

le tube intestinal auquel nous avons emprunt6 la fig. 3 ; dans les autres
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la s^cr^tion, tout en 6tant gön^rale, peut etre plus lente, fig. 4; ou

bien encore la secretion est tellement faible que c' est ä peine si, sur

5 ou 6 cellules voisines, on en trouve une pr^sentant une 16gere acti-

vity s6cr6toire, fig. 5. Tout depend , en somme, de 1' etat special ou

se trouvaient les cellules glandulaires au moment de la fixation.

C est en comparant entre eux ces diJBf6rents Stades de la meme

fonction s6cr6toire que V on parvient ä se faire une id6e du m6canisme

suivant lequel ces modifications se produisent et, par le fait meme,

du mecanisme suivant lequel se fait la secretion.

Comme nos figures le montrent, le protoplasme et le noyau pr6-

sentent les memes caracteres dans toutes les cellules s6cr6tantes:

Fig. 4.

granuleux, d^pourvu de corps figures ou d' enclaves, le protoplasme

est nettement stri6 dans la paitie qui avoisine la tunique propre. Le

noyau est volumineux et riebe en nucleine. Celle-ci s' y präsente sous

la forme de tron^ons plus ou moins gros et irr6guliers, appliqu6s de

pr6f6rence ä la face interne de la membrane nucl^aire, et d' un nucl6-

ole n' occupant que rarement le centre du noyau.
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Dans les

Fig. 5.

En comparant entre elles nos figures le lecteur pourra y distinguer

facilement deux especes de cellules : les unes presentent une face libre

nette et reguliere ; elles sont pourvues d' une cuticule assez epaisse

stri6e perpendiculairement ä sa surface, c' est le plateau,
autres le plateau plus ou moins dis-

loqu6 est travers6 en un, deux ou

plusieurs endroits par le protoplasme

sous-jacent qui fait ainsi saillie dans

la cavit6 intestinale. II arrive meme
que le plateau a entierement disparu

et que la cellule secr^tante, par toute

sa surface libre, d^passe les cellules

voisines et pro6mine dans la cavite

intestinale, fig. 1 et 3.

Ces cellules ä plateau disloqu6

ou d6truit sont des cellules glandu-

laires en pleine activity secretoire;

la masse finement granuleuse qui

occupe les parties saillantes, et qui semble se continuer directe-

ment avec le protoplasme cellulaire, est formte par les produits de

secretion qui doivent etre d6vers6s dans le canal intestinal. Les

cellules garnies d' un plateau continu sont aussi des cellules glandu-

laires, mais qui, pour le moment du moins, ne presentent ext6rieure-

ment aucun indice qui permette de conclure a leur activity speciale.

Ce sont des cellules s6cr6tantes , en apparence au moins , a

u

rep OS.

En examinant attentivement ce plateau avec un bon objectif ä

immersion homogene, tel 1' objectif apochromatique 1,30/2,0 de Zeiss com-

bine avec r oculaire apochromatique No. 4 ou No. 8, on voit, avec la

plus grande facility et avec une entiere evidence, que les stries du

plateau de ces cellules s6cr6tantes sont dues a des filaments inde-

pendants. Ces filaments pr6sentent un bout periph^rique libre et sont

ins6r6s ä leur base sur une membrane continue qui les s6pare nette-

ment du protoplasme cellulaire. C'est ce que G. Gilson a appele

tout recemment, et ä juste titre, cellules ä plateau ouvert^). Aux
points d' insertion de ces filaments la membrane basale du plateau pre-

sente un 16ger 6paississement. Dans certaines cellules il n' est pas dif-

ficile de constater qu' ä ces memes nodosit^s de la membrane du plateau

viennent se terminer des filaments du reticulum protoplasmatique. Dans

1) G. GiisoN : On Secreting Cells. British Association, 5. Sept. 1 890.

2
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notre memoire (i6jä cite, nous avons traits longuement la question de la

structure, de la fonction at de 1' origine du plateau, en nous appuyant

sur les faits acquis par nos pr6d6cesseurs et sur nos observations per-

sonnelles. Nous y avons expos6 les motifs qui nous portent ä consid6rer

le plateau comme la consequence d' une differentiation du r6seau proto-

plasmatique dont nous admettons 1' existence dans toute cellule typi-

que ^ ). Cette differentiation est profonde et porte ä la fois sur les

caracteres physiques et chimiques du r6seau. Les plus importantes

sont les differentiations chimiques dont la nature intime nous echappe

encore, mais qui se r6velent suffisamment par la fagon difierente dont

les deux parties du meme röseau, plateau et röseau protoplasmatique,

se comportent vis-a-vis des difförents r6actifs et notamment des colo-

rants. Nous croyons y avoir prouve aussi que le plateau n' est

qu' une forme speciale de cuticule destin6e ä prot^ger les cellules qui

en sont pourvues contre les lesions du dehors, d' accord sur ce point

avec Feenzel et Lorenz.

1) L' existence normale et constante d' un r^seau protoplasmatique

dans toute cellule vivante, tout en s' affermissant de jour en jour, n' est

pas encore universellement admise. Beaucoup d' auteurs , meme parmi

les plus compdtents, ou bien reconnaissent avec Flemming 1' existence dans

le protoplasme vivant de parties organisees
,

plus consistantes que les

parties voisines, affectant la forme de filaments entrecroisds ou de fibrilles,

mais hdsitent encore a admettre 1' union intime de toutes ces fibrilles

entre elles de maniere ä former un tout continu traversant en tons sens

la masse protoplasmatique ; ou bien , ä 1' exemple de Koellizeh, ils de-

nient totalement toute structure au protoplasme et considerent les fila-

ments et le reseau comme des productions artificielles dues ä la coagu-

lation des albuminoides lors de la mort de la cellule. Et cependant le

röseau existe, et sur des objets favorables on pent le voir sans la moindre

difficulte' meme sur des materiaux vivants. Parmi les savants qui de'-

fendent cette maniere de voir et 1* appuient sur des arguments qui nous

paraissent irrefutables , nous devons citer avant tout notre savant

maitre Mr. le Professeur J. B. Caenoy. Enfin, dans ces derniers temps,

un savant de renom veut pousser plus loin encore 1' examen de la fine

structure de la matiere vivante ; non seulement Bütschxi admet avec

Caenoy 1' existence constante d' un reseau dans toute cellule vivante,

mais, pour lui, ce reseau n' est que 1' expression optique d' une structure

plus compliquee: chaque trabecule du rdseau ne serait que la coupe

optique d' une fine membranule, et le protoplasme dans son ensemble

aurait une structure comparable ä de V dcume ou ä de la mousse (Schaum-

struktur).

Cette structure vesiculeuse du protoplasme nous 1' avons maintes fois

observee nous meme; nous 1' avons trouve notamment, remarquablement

belle, dans les cellules epitheliales du ventricule chylifique ou m^di-

intestin de la larve de mouche, ainsi que nous le montrerons bientot.
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Mais comment une cellule epitheliale ainsi constituee peut-elle

devenir une cellule s6cretante, ou mieux, comment cette cellule glan-

dulaire au repos devient-elle cellule s6cr6tante active? Les cellules

epitheliales du mediintestin ne notre larve de nous permettent pas

d' Studier les divers phenomenes du processus et leur succession re-

guliere directement sur le vivant. Pour r^soudre la question, nous

devons comparer entre eux tous les Stades de la secretion et de V ex-

cretion que r on trouve dans les coupes microtomiques et tacher de

reconstituer avec eux la marche reguliere du ph6nomene. Voici com-

ment nous croyons que les choses se passent:

Lorsqu' une cellule glandulaire au repos commence a s6cr6ter,

c' est>a-dire ä ^laborer dans son corps protoplasmatique les substances

destinees ä etre devers^es dans le canal intestinal, la tension intra-

cellulaire doit augmenter, et cela en proportion de la quantity de

matiere elabor^e. Les cellules Epitheliales du m6diintestin de notre

larve sont protegees lateralement par la tension des cellules voisines,

et s' appuient par leur face basale sur la tunique propre et une

double couche d' elements musculaires ; elles ne pr6sentent une face

libre que du c6t6 qui regarde la cavite intestinale. C est de ce c6t6

que la cellule cedera ä la tension interne. La, en effet, ou ne trouve

que le plateau, et nous savous que, dans ces cellules, ce plateau ne

pent ofirir une bien grande resistance puisqu' il est form6 exclusive-

ment de filaments ind6pendants. La membrane basale du plateau r6-

sistera done seule. Mais cette membrane elle-meme präsente des points

faibles : 6paisse aux endroits oii s' inserent sur eile les filaments du

plateau, eile est beaucoup plus mince ailleurs. Si la tension interne

de la cellule augmente, la cellule cedera done aux points faibles que

präsente sa face libre. A ces endroits la membrane basale du plateau

Cependant nous ne croyons pas que ce soit la la veritable structure in-

time du protoplasme. Les trabecules ou les membranes qui limitent ces

v^sicules ont, en effet, elles -memes une structure complexe: examinees

avec un bon objectif ä immersion homogene elles se montrent formdes

elles-memes d' un re'seau plus fin et plus delicat, Aussi consid^rons-nous

les trabecules du reseau ddcrit par Bütschli comme des cordons proto-
plasm a tique s, et les mailles qu' elles circonscrivent comme des vesi-

cules occupe'es par une substance liquide , v^sicules qui en se gonflant

out refouie de tous cotds le protoplasme et donne ainsi naissance aux
cordons. Quoiqu' il en soit, des observations de Cahnot et de Büischli

nous pouvons tirer cette conclusion importante : tout protoplasme vivant

a une structure, et cette structure se r^vele ä nous sous la forme d' un
reseau. C* est ce rdseau qui se diffdrentie pour donner naissance au

plateau.

2*
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se souleve, glisse entre les filaments voisins du plateau qui sont 6cart6s,

et les produits elabores viennent faire saillie au-dessus du bord libre

du plateau, sous la forme d' une v^siculc plus ou moins volumineuse.

Diff6rentes cellules de nos figures r^presentent ce premier stade de

r activity s6cretoire, cette premiere modification morphologique qui

nous permette de conclure ä 1' activite speciale de la cellule. Ces

v6sicules saillantes, entourees manifestement par une partie soulevee

de la membrane basale du plateau, sont occupies, dans nos figures,

pour une masse finement granuleuse. II n' en est pas de meme quand,

sur une parol intestinale fraichement ötal^e, on examine ces cellules ä

r 6tat vivant, sans addition de r^actif : les v^sicules y existent comme
sur des mat6riaux fix^s, mais elles presentent un contenu liquide

transparent et cristallin. Ce liquide secret^ est, sans aucun doute

riche en substances albuminoides et c' est ä la precipitation de ces

dernieres qu' il faut attribuer la forme granuleuse des produits de

s6cr6tion.

Si les produits ä excr^ter s' elaborent lentement, ils peuvent passer

tous dans la meme v^sicule saillante qui devient alors volumineuse.

Si au contraire, la s6cr6tion est tres active, la membrane basale du

plateau pent etre soulevee sur plusieurs points a la fois. Au lieu

d' une v6sicule unique faisant saillie dans la cavite intestinale, chaque

cellule peut en presenter un grand nombre, plus ou moins volumi-

neuses (fig. 6). Ces vesicules, en se gonflant, rompent bientot le mince

pedicule qui les relie a la cellule Epitheliale, tombent libres dans la

cavite intestinale et peuvent se m^langer

aux substances alimentaires. Ces vesicules

libres sont piriformes au d6but, fig. 3. Mais

la partie effil6e qui les reliaient primitive-

ment au corps cellulaire rentre bientot dans

la masse commune, et les v6sicules devien-

nent sph6riques. On trouve de ces vesicules

libres sur toute la longueur de 1' intestin

moyen. A ce moment la cellule epitheliale

a s6cret6, eile a excreta les produits ela-

bor^es et repris 1' aspect d' une cellule glan-

dulaire au repos, capable de recommencer

encore plusieurs fois le meme processus.

Mais les vesicules renfermant les produits secrEtös ne se separent

pas toujours par etranglement du corps de la cellule glandulaire. Get

etranglement ne se fait que quand la secretion est lente, que les vesi-

cules soDt petites et reliees ä la masse protoplasmique par une partie
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6trangl6e ou col. Nos figures montrent des cellules ou les produits

de s6cr6tioii accumul^s dans une v6sicule saillante occupent toute la

largeur de la face libre de la cellule. Ici le mecanisme de 1' excr6tion

est tout autre. II se forme dans ces cellules, ä la limite des produits

de s6cr6tion et du protoplasme-mere, et aux d6pens de ce dernier, une

nouvelle membrane, qui vient s6parer compl^tement les produits ä eli-

miner du protoplasme cellulaire. Les substances renferm6es dans ces

v6sicules deviennent libres par la rupture de V enveloppe membraneuse

qui les renferme et sont d6vers6es ainsi directement dans la cavite

intestinale.

Le mecanisme de la secretion est done bien simple dans ces cel-

lules Epitheliales : il consiste dans 1' elaboration de certaines sub-

stances ä r Interieur meme du corps protoplasmatique. Ces substances

sont liquides, augmentent la tension intracellulaire et, soulevant la

membrane de la cellule du cote de la face libre, elles font saillie dans

la cavite intestinale.

L' excretion des produits 61abor6s consiste tout simplemeut dans

la chute des v6sicules saillantes soit par etranglement du col qui les

relie au corps protoplasmatique, soit par rupture de leur membrane

p6riph6rique et formation d' une membrane nouvelle a la limite du

protoplasme cellulaire.

On Yoit, par ce qui precede, que nous donnons aux mots secre-

tion et excretion appliques a une cellule glandulaire une signi-

fication toute ditf6rente de celle que les physiologistes leur donnent

quand ils partent du travail d' une glande. Les physiologistes, en

effet, appellent secretion 1' acte par lequel une cellule glandulaire

se debarrasse des produits accumules dans son sein, et ils donnent le

nom d' excretion ä 1' acte par lequel les produits de secretion ac-

cumules dans la cavite glandulaire sont conduits ä 1' ext^rieur.

Dans ces conditions, un organe complexe seul pent a la fois s6creter

et excreter tandis que pour une cellule glandulaire isolee ou une glande

unicellulaire la secretion se confond avec V excretion. Et comme le

mot de secretion s' applique tout simplement ä 1' expulsion (active

ou passive) des produits eiabores dans la cellule, on en est arrive

a cette situation bizarre: d' appeler cellule glandulaire au repos,

une cellule qui elabore dans son sein les produits a eiiminer, et qui

est par consequent en pleine activite pour ce qui concerne sa fonction

speciale de secretion, et cellule glandulaire active une cellule gorgee

des produits eiabores et qui n' a plus qu' ä s' en debarrasser d' une

fa^on souvent entierement passive. C est la une situation regrettable

et qui prete ä confusion. C est pour ce motif que nous admettons
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avec RanVIER que la s6cr6tion n' est pas ce phenomene souvent

passif par lequel les produits s6cr6t6s se s6parent de la cellule qui

les a produits, mais bien V acte energlque et tout vital par lequel

une cellule glandulaire forme dans son sein, par transformation physi-

que ou chimique de certaines parties de son protoplasme, les produits

qui doivent etre deverses au-dehors. C est la 1' acte essentiel, 1' acte

initial, le veritable acte desecration. Et nous donnons le nom d' ex-

cretion au processus employe par la cellule glandulaire pour se de-

barrasser des produits secretes. La cellule pent intervenir active-

ment dans 1' excretion, eile est toujours active au plus haut d6gr6 et

avec la supreme Energie dans 1' acte de secretion.

Une cellule glandulaire au repos n' est done pas une cellule

qui elabore les produits ä s6cr6ter ; ce serait, plutot, une cellule gorg6e

de ces produits ä eliminer et qui n' attend
,
pour recommencer son

travail actif de s6cr6tion que le moment ou eile sera d6barrassee des

substances qui la genent dans sa fonction speciale. De meme une

cellule glandulaire en activity n' est pas une cellule gonfl^e par les

substances particulieres produites dans son sein, mais bien une cellule

qui , d6barrass6e des produits provenant d' une s6cr6tion anterieure,

Elabore dans son corps protoplasmatique de nouvelles substances.

D' ailleurs ces expressions de cellules au repos et de cel-

lules a^ctives devraient etre bannies de la science au meme titre

que les expressions de noyaux au repos et de noyaux en acti-

vity, puisqu' elles ne pretent qu' ä confusion : une cellule vivante, en

efifet, n' est jamais au repos, est toujours active, est toujours le

siege de combinaisons et de decompositions chimiques par cela seule

qu' elie est vivante. Que si, pour designer les deux Stades extremes

de la meme fonction de s6cr6tion, on veut conserver
,
pour la facility

de la description, les termes de cellules glandulaires au re-

pos et cellules glandulairesactives, il conviendrait, croyons-

nous, d' appeler cellule au repos, une cellule qui, ext6rieurement

et en apparence du moins, ne presente aucun indice permettant de

conclure ä son activity, c' est-a-dire une cellule qui ne parcourt aucune

des phases de la secretion ni de 1' excretion. Mais des qu' une cel-

lule renferme des produits secr6t6s, c' est-a-dire des produits a 61iminer,

et surtout des que par suite de son travail interne, des produits sp6-

ciaux se forment dans le corps cellulaire , la cellule est active , cette

activity ne devient apparente que lorsqu' eile entraine une modifi-

cation dans la forme ext6rieure de la cellule.

Quand les v6sicules saillantes, charg^es des produits de s6cr6tion,

deviennent libres par simple 6tranglement du p6dicule qui les reliait
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au corps cellulaire, le plateau peut persister pendant toutes les phases

de r activity s6cr6toire. Dans ces conditions une cellule qui a secr6t6

et excrete reprend , sur-le-champ ,
1' aspect d' une cellule Epitheliale

glandulaire au repos. Mais quand une secretion abondante et 6nergi-

que a amene la destruction totale ou partielle du plateau de la cel-

lule glandulaire, celle-ci , apres 1' excretion , differe compl6tement des

cellules voisines. Sa face libre, legerement excavee, n' est limit6e que

par une membrane tres-fine. Cette cellule peut rentrer momentan6-

ment au repos ou bien se preparer directement ä une s6cr6tion

nouvelle. Si la cellule rentre moraentan6ment au repos, eile se re-

constitue, du c6t6 de sa face libre et aux d^pens du protoplasme

p6riph6rique, un nouveau plateau. Si, au contraire, cette cellule d6-

pourvue de plateau se prepare ä une secretion nouvelle, eile reste d6-

garnie de plateau pendant tout le temps que dure son activity s6cre-

toire. De ce fait nous avons tir6 une conclusion importante, c' est

que, contrairement a 1' avis d' un grand nombre d' auteurs, le plateau

n' est pas un Element essentiel ä la cellule secr6tante et ne joue

aucun role dans le mecanisme de la secretion.

II ressort, de ce qui precede, que les cellules epitheliales glandu-

laires du mediintestin de notre larve peuvent s6cr6ter et excröter

plusieurs fois sans se detruire. Mais cependant elles ne peuvent pas

s6cr6ter ind^finiment. Lors d' une se-

cretion active et Energique il n' est

pas rare de voir le noyau de la cel-

lule glandulaire, entrain^ avec les pro-

duits elabor6s, venir occuper le centre

de la v6sicule saillante (fig. 7) et tomber

dans la cavit6 intestinale avec les pro-

duits excretes. Dans ces conditions le

corps ce lulaire depourvu de noyau est

destine ä se detruire. Nous ignorons

absolument comment se fait cette des-

truction. Ce que nos preparations mon-

trent en toute Evidence c' est que les

cellules detruites sont remplacees par des cellules nouvelles que 1' on

trouve, ä tous les Stades de dEveloppement, ä la base des cellules

Epitheliales.

Nous ignorons egalement d' oii viennent ces cellules de remplace-

ment. Ce qui nous parait certain c' est qu' elles ne proviennent pas,

par division anterieure, des cellules epitheliales elles -memes, car,

malgre tous nos soins , nous n' avons jamais rencontre dans ces der-
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nieres la moindre trace de division nucleaire. De plus, le noyau se

retrouve dans les v^sicules libres avec le m^me Volume et la meme
richesse en nucl6ine que dans les cellules Epitheliales. Peut-etre ces

cellules de remplacement existent-elles d' une fagon permanente ä la

base des cellules glandulaires formant la, entre 1' Epithelium et la

tunique propre, une espece decouche germinative destinEe a

produire, par division prEalable de ses noyaux, les cellules qui doivent

remplacer les elements glandulaires dEtruits, ainsi que Balbiani 1' ad-

met pour le tube intestinal des Cryptops. Mais la verite nous oblige

ä ajouter que, meme dans ces cellules de remplacement, nous n' avons

jamais observe de stade d' une division quelconque.

Enfin le noyau prend-il une part quelconque, active ou passive,

dans le mecanisme de la secretion ? Cette question a re^u les solutions

les plus diverses. Les resultats que nous ont fournis les cellules

sEcrEtantes de 1' intestin raoyen de notre larve denient au noyau toute

intervention dans le processus. On le rencontre toujours avec les

memes caracteres, et dans les cellules au repos, et dans les cellules

en pleine activit6 s6cr6toire aussi bien que dans les vesicules libres

de la cavite intestinale. Loin de nous cependant la pensee de vou-

loir Etendre cette conclusion ä toute cellule secrEtante. Les observa-

tions de KoRSCHELT ^) semblent prouver au contraire, que le noyau

prend tres-souvent une, part active dans les principales fonctions

de la cellule et avant tout dans les fonctions de secretion et d' ab-

sorption , et tout recemment , notre coUegue et ami G. Gilson , en

Etudiant la secretion dans les apparails sEricigines des Lepidopteres ^
),

a constate la presence d' enclaves de soie aussi bien dans le noyau

que dans le protoplasme cellulaire. II est done plus que probable

que dans certaines glandes le noyau intervient activement pour sa

part dans la fonction sEcretante de la cellule.

Conclusions

:

1) Les cellules epitheliales glandulaires du mMiintestin de la

larve de la Ptychoptera contaminata forment un objet re-

marquable pour 1' etude du m6canisme de la sEcration.

2) Ces cellules sont garnies d' un plateau ouvert (G. Gilson),

mais celui-ci ne joue aucun role dans le mecanisme de la sEcrEtion,

c' est une simple cuticule de protection contre les lEsions du dehors.

1) KoRSCHELT, Beiträge zur Morphologie und Physiologie des Zell-

kernes, Separatabdruck aus den Zoolog. Jahrbüchern, Abth. f. Anat. und

Ontogenie der Thiere, Bd. IV, 1889, p. 91 et suiv.

2) G. Gilson, La soie et les appareils söricigines; La cellule, t. YI,

1. fasc, 1890, p. 152 et 153.



25

3) Les produits a eliminer se forment dans le corps cellulaire

par suite de 1' activite speciale de la cellule. C est ä ce moment que

la cellule s6cretante est sp6cialment active au point de vue de sa

fonction de secretion. Les produits elabores soulevent la membrane

basale du plateau et font saillie dans la cavite intestinale. Ces vesi-

cules saillantes deviennent libres, soit par etranglement , soit par la

formation d' une membrane nouvelle a la limite du cytoplasme. Cette

chute des v6sicules gorgees des produits de secretion dans la cavite

intestinale constitue 1' e x c r 6 1 i o n. La cellule pent alors rentrer

au repos ou recommencer une nouvelle secretion.

4) Une cellule 6pitlieliale peut secreter et excreter plusieurs fois

sans se detruire.

5) La cellule se detruit ä la suite de la perte de son noyau.

6) Les cellules detruites sont remplacees par des cellules nouvelles

qui existent toujours ä la base des cellules secretantes.

7) Le noyau ne prend pas de part active dans le phenomene.

Note. Toutes nos figures ont ete dessinees a la chambre claire

avec r objectif D et V oculaire IV de Zeiss.

tp : tunique propre.

mc: muscles circulaires.

ml: muscles longitudinaux.

Nachdruck verboten.

Über Verwertung der Photographie zu Zwecken anatomischer

Forschung.

Von Wilhelm His.

Der Gedanke, anatomische Gegenstände, welche mau früher durch

Zeichnung wiedergegeben hatte, photographisch zu reproduzieren, ist

ein so naheliegender, daß wir uns nicht wundern dürfen , wenn schon

von früh ab Versuche gemacht worden sind, demselben Folge zu geben.

Einen der bedeutendsten älteren Versuche hat N. Rüdinger unter-

nommen in Herausgabe seines großen Atlas des peripheren Nerven-

systems, dem er späterhin noch einen Atlas über die Anatomie des

Gehörorganes hat folgen ' lassen.

Der größeren Verbreitung von rein photographischen Vervielfälti-

gungen haben sich damals zwei Haupthindernisse entgegengestellt, das

eine waren die Kosten, welche durch die gesonderte Behandlung jeder
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einzelnen Kopie bedingt waren, das andere die unvermeidliche Un-

gleichheit der einzelnen Blätter untereinander. Durch den Lichtdruck

und die verwandten Keproduktionsmethoden sind diese Übelstände

größtenteils beseitigt worden, und nach der Richtung hin braucht die

photographische Wiedergabe anatomischer Objekte hinter der Litho-

graphie nicht mehr zurückzustehen. Gleichwohl sind Zeichnung nebst

Holzschnitt und Lithographie durch die neueren Methoden der Wieder-

gabe noch nicht verdrängt worden , und voraussichtlich hat es noch

gute Weile, bis die photographischen Methoden allein werden ange-

wandt werden.

Der Grund, weshalb die Zeichnung durch die Photographie nie-

mals ganz wird verdrängt werden können, liegt darin, daß sie, falls

sie überhaupt gut ist, eine geistig durchgearbeitete Darstellung des

Gegenstandes gewährt, während die Photographie das Objekt roh, mit

allen Zufälligkeiten von Umgebung, Beleuchtung u. s. w. wiedergiebt.

Wo es sich darum handelt, dem Beschauer ein Originalbild als Beleg

gemachter Angaben vorzuführen, da ist die Photographie unentbehr-

lich, in den sehr viel häufigeren Fällen aber, wo es darauf ankommt,

ein klares, dem Verständnis unmittelbar zugängliches Bild eines Gegen-

standes zu geben, da wird in der Regel die Zeichnung den Vorzug

verdienen. Will man letzteren Zweck mit der Photographie allein er-

reichen, dann hat man jedenfalls auf Herstellung und auf zweckmäßige

Beleuchtung des Objektes eine ganz besondere Sorgfalt zu verwenden.

Der Porträtphotograph hat bekanntlich in der Retouche ein Hilfs-

mittel, alle allfälligen Fehler von Original und Aufnahme auf das

wirkungsvollste zu beseitigen, allein für wissenschaftliche Aufnahmen
ist eine irgendwie eingreifende Retouche entschieden vom Übel. Bilder,

wie z. B. die der RüDiNGER'schen topographischen Anatomie, welche

halb Photographie, halb Malerei sind, machen einen recht unbehag-

lichen Eindruck. Zeichnungen, nach der Photographie gepaust und
dann in passender Weise ausgeführt, würden sich ebenso vertrauen-

erweckend und sicherlich sehr viel schöner ausgenommen haben.

Viel bedeutsamer denn als bloßes Illustrationsmittel erscheint die

Photographie als wissenschaftliches Forschungsmittel, und auch auf

anatomischem Gebiete fallen ihr Aufgaben zu, welche sonst auf keinem
anderen Wege zu lösen sind^ Läßt sich doch in zahlreichen Fällen

zeigen, daß der photographische Apparat nicht nur unserer zeichnen-

den Hand, sondern selbst unserem wahrnehmenden Auge weit über-

legen ist. So haben uns, um ein Beispiel herauszugreifen, die An-
scHüTz'schen Momentbilder bewegter Menschen und Tiere mit einer

Fülle von neuen und unerwarteten Anschauungen beschenkt, und noch
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ist es m. W. von keinem Anatomen versucht worden, den reichen

Schatz an Erkenntnis zu heben, den eine jede der Bilderreihen für

das Ineinandergreifen der einzelnen Bewegungsphasen und ihre Kom-
bination zu einem Gesamtakt gewährt.

Über die Vorteile, welche die Embryologie und die feinere Ge-

hirnanatomie durch genaue, der Messung zugängliche Photographien

einzelner Schnitte und ganzer Schnittreihen zu erreichen vermögen,

habe ich mich bei früheren Anlässen wiederholt ausgesprochen. Darauf

will ich hier nicht zurückkommen , sondern für diesmal jene Anwen-

dungen der Photographie ins Auge faßen, welche durch Kombination

verschiedener Aufaahmen sich charakterisieren. Den Anlaß hierzu

giebt mir ein soeben erschienener photographischer Atlas von Prof.

Alec Fräser in Dublin, „A Guide to operations on the brain, illustra-

ted by 42 life-size plates in autotype. London, J. und A. Churchill,

kl. Fol. 1890."

Kombinierte Photographien sind vor einigen Jahren zuerst von

Amerika aus als wissenschaftliches Forschungsmittel eingeführt worden.

In dem unter J. Billings' Leitimg stehenden Surgeon General's

Office des amerikanischen „War departement", in welchem auch die

Mikrophotographie seit langem eine lebhafte Pflege erfahren hat, ist

zunächst der Versuch gemacht worden, anthropologische Schädeltypen

durch kombinierte Photographie festzustellen. Eine Anzahl von

Schädeln, welche demselben Stamme angehören, werden unter be-

stimmten Vorsichtsmaßregeln, d. h. bei gleichmäßiger Aufstellung 0,

auf dieselbe empfindliche Platte projiziert, ein jeder während eines

Bruchteils der Gesamtzeit, die zur Herstellung eines guten Negatives

erforderlich ist. Es entsteht hierdurch ein Bild, in welchem jeder

einzelne Schädel vertreten ist. Was allen gemeinsam zukommt, wird

am kräftigsten abgebildet, die extremen Verhältnisse treten zurück,

und die betreffenden Grenzlinien zeichnen sich mit blassem Schein

außerhalb oder innerhalb der gemeinsamen Mittelform. Je gleichartiger

die Schädelformen unter sich sind, um so bestimmter zeichnet sich die

Mittelform, je verschiedener jene sind, um so verwaschener wird die

Umgrenzung der letzteren.

Auf ähnlichem Wege wie Billings und Matthews hat es der

Bostoner Professor der Physiologie Bowditsch versucht, physiognomi

1) Die Beschreibung des zu gleichmäßiger Schädel aufstellung dienenden

Statiyes haben die Herren Billings und Matthews in den Schriften der

amerikanischen National Academy of sciences, B.d III. Nov. 1885, ver-

öjffentlicht. „On a new Craniophore for use in makings composite Photo-

graphs of Skulls."
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sehe Mittelformen lebender Menschen herzustellen. Am internatio-

nalen physiologischen Kongreß in Basel (September 1889) hat der-

selbe eine Anzahl von Portraittypen projiziert, von denen einige aus

70— 100 Einzelaufnahmen kombiniert waren. So wurden die Typen

des amerikanischen Pferdetreibers, des Studenten, des Bostoner Arztes,

der Zöglinge eines Lehrerinnen-Seminars u. a. m. der Reihe nach

vorgeführt. Alle diese Kombinationsbilder hatten ein bestimmtes

individuelles Gepräge , welches schon bei leichten Verschiedenheiten

des Standes ein anderes wurde. So hat der mittlere Tramkondukteur

ein anderes Gesicht, als der mittlere Pferdeführer u. s. w. Bei etwas

verwaschenen Grenzlinien und meistens sehr großen Nasenlöchern

zeigten diese Mittelphysiognomien eine regelmäßige Gesichtsform, und

dies ist wohl dahin zu deuten, daß eben alle Extremformen in ihrer

Wirkung zurücktreten, die Mittelform aber immer ausgeglichen ist.

Die Zukunft muß zeigen, ob diese an und für sich interessanten und

geistig anregenden Versuche zu schärferen wissenschaftlichen Ergeb-

nissen zu führen vermögen. Ich könnte mir denken, daß, wie Herr

BowDiTCH Berufstypen aufgestellt hat, er mittelst derselben Methode

auch Familientypen zu fixieren vermöchte, die zur Prüfung erblicher

Übertragung verwertet werden können. Es stellt sich z. B. die Frage,

ob das Gesicht eines Individuums durch wechselnde Mengung der

Gesichtszüge der Eltern oder früherer Ascendenten herzustellen ist,

ob man innerhalb einer größeren Familie eine oder mehrere Mittel-

typen auszuscheiden vermag u. dergl. mehr.

Mit den eben besprochenen Versuchen amerikanischer Arzte zur

Aufstellung von Mitteltypen hat die Arbeit des Herrn Fräser die

Methode photographischer Bildkombination gemein, im übrigen stellt

sie sich ganz andere Ziele. Eraser's Ausgangspunkt sind, wie er

selber hervorhebt, die embryologischen Konstruktionsmethoden gewesen.

Mittelst der Zeichnungen oder Photographien embryologischer Schnitte

sind wir bekanntlich imstande, auf konstruktivem Wege in die Konturen

eines Körpers seine in verschiedeneu Tiefen liegenden inneren Organe

einzuzeichnen und somit Teile in ihrer richtigen gegenseitigen Lageining

darzustellen, 'Reiche bei direkter Präparation sich verdecken, oder nur

stückweise hervortreten. Eraser stellte sich nun die Aufgabe, am er-

wachsenen menschlichen Körper die in verschiedener Tiefe liegenden

Teile gleichzeitig zur Anschauung zu bringen, als ob der Körper

durchsichtig wäre, und er hat diese Aufgabe durch Überlagerung von

photographischen Aufnahmen zu lösen gesucht. Gleichzeitig mit Ohr,

Auge und Nase sollen die Oberfläche oder der Medianschnitt des Gehirns

zur Darstellung gebracht werden, und es ist in der That Fräser ge-
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lungen, mittelst seiner Methode eine Reihe von höchst instruktiven

Bildern zu schaffen. Die Anzahl der natürlichen Orientierungspunkte

an der Außenfläche des Schädels ist gering, und gerade das auffälligste

Außengebilde, die Ohrmuschel, erscheint in Größe und Stellung so

wechselnd, daß mau daran keine sicheren Ortsbestimmungen anknüpfen

kann. Fräser hat daher mit Hilfe von Bandmaßen die Schädelfläche

mit einem System künstlicher Linien durchzogen, welche er bei der

Aufnahme innerer Teile reproduziert und welche das feste Netz

bilden, auf das die verschiedenen Teile bezogen werden können.

Die Hauptschwierigkeit liegt natürlich in der unverrückbaren

Sicherstellung des vor und nach der Präparation aufzunehmenden

Teiles. Der Weg, den Fräser eingeschlagen hat, um zu befriedigenden

Ergebnissen zu kommen, ist folgender: Die möglichst frische Leiche

wird vom Herzen aus mittelst einer alkohoHschen , mit Salpetersäure

versetzten Lösung von Sublimat eingespritzt, einige Zeit liegen ge-

lassen und dann der Kopf abgetrennt und in Spiritus nachgehärtet.

Nach Abrasieren der Haare wird der Kopf mit einem System von

Bandmaßen überzogen und diese letzteren durch Stifte unverschiebbar

befestigt. Ein über der Nasenwurzel weggehendes Band bildet die

Basis des Systems, woran sich verschiedene Quer- und Längsbogen

anschließen. Nunmehr wird der Kopf zur Hälfte eingegipst, erst gröb-

hch, dann möglichst genau, er wird jeweilen wieder aus seiner Form

herausgehoben, und diese so lange bearbeitet, bis schließlich der heraus-

gehobene Kopf ohne Änderung seiner relativen Stellung immer meder

leicht in dieselbe zurückgebracht werden kann. Dann wird noch die

freie Gipsfläche geglättet und geschwärzt, und das Präparat ist nun-

mehr zur Aufnahme fertig. Zur photographischen Aufnahme dient

ein sehr festgebautes, die vertikal stehende Camera tragendes Stativ.

Zuerst nimmt Fräser auf eine Anzahl von Platten, deren jede in eine

besondere Kassette fest eingepaßt ist, die Außenansicht des Kopfes

nebst den daran befestigten Maßstäben auf. Eine dieser Platten wird

voll exponiert, die übrigen nur kurze Zeit, und diese letzteren unvoll-

ständig exponierten Platten werden nun beiseite gestellt, um nach er-

folgter Präparation zu den Aufnahmen tiefer gelegener Teile zu dienen.

In der Weise werden auf dieselbe Platte die Oberfläche der Haut und

die des Gehirns oder die Oberfläche der Haut und der Medianschnitt

des Kopfes, oder wohl auch dreierlei verschiedene Ansichten aufge-

nommen. Die jeweilige Präparation des Kopfes nimmt Fräser, um
die Austrocknung zu vermeiden, unter Spiritus vor. Die sämtlichen

Operationen verlangen offenbar eine große Sorgfalt der Ausführung

und es muß betont werden, daß Fräser, nach dem Ergebnis seiner
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Tafeln zu schließen, eine große Meisterschaft, sowohl in der photo-

graphischen, als in der anatomischen Technik erreicht hat.

Es ist hier nicht der Ort, in eine Einzelbesprechung der Tafeln ein-

zutreten unter denen, welche am meisten den Eindruck des durchsichtig

gewordenen Körpers gewähren, nenne ich die Tafel 18, das Bild

einer Kindesleiche, an der man durch die Hautoberfläche hin-

durch das Gehirn, durch die Brustwand und die Rippen hindurch das

Herz, die Aorta, das Zwerchfell, den Magen u. a. m. durchschimmern

sieht. Dann eitlere ich die Tafel 14, welche das Gehirn und das

Rückenmark nebst den davon ausgehenden Nerven zeigt, Tafel 23,

gleichfalls eine Kindesleiche mit der Ansicht von der auf die Ober-

fläche projizierten Insel und zahlreichen anderen tief liegenden Teilen,

Tafel 25 mit äußerer Gehirnoberfläche und gleichzeitiger Darstellung

der Insel, des N. trigeminus u. a. m.

Es bedarf bei manchen Platten eines etwas längeren aufmerksamen

Anschauens, ehe man alles erkennt, was sie in ihren sich deckenden

Bildern enthalten, und wenn Herr Fräser die Ergebnisse seiner so

interessanten Versuche der unmittelbaren Anschauung zugänglicher

und dadurch sein Unternehmen populärer machen will, so wird er die

Photographien vielleicht doch wieder in lineare Zeichnungen zurück

zu übersetzen haben. Der Text enthält S. 14 einen Holzschnitt,

welcher in einfachen KonturUnien die Lage der oberflächlichen Teile,

des Ohres, der Maßstäbe, des Schädels und die von gewissen Hirn-

furchen wiedergiebt. Diese Figur ist jedem Beschauer auf den ersten

Blick verständüch und sie würde bei geeigneter Behandlung der ver-

schiedenen Liniensysteme noch reicher an Detail gemacht werden

können, ohne deshalb ihre Deutlichkeit einzubüßen. So würde m. E.

der reiche Inhalt des FRASER'schen Werkes sicherlich dem Beschauer

noch rascher zum Verständnis kommen, wenn jeder photographischen

Platte eine die Hauptformen in Linien reproduzierende Tafel beige-

geben wäre. Im übrigen haben wir allen Anlaß, Herrn Fräser dafür

dankbar zu sein, daß er eine für die Anatomie des Kopfes so wich-

tige Publikation geschaffen und die anatomische Methodik mit einem

so vielversprechenden Hilfsmittel bereichert hat.

Anatomisclie Gesellscliaft.
Herr Barfurth hat durch Zahlung von 50 M. die Jahresbeiträge

abgelöst. — Herr Möbius hat für 1891 fünf Mark gezahlt.

Der Schriftführer.

FrommaDD'sche Buchdruckerei (HermAnn Fohle) In Jena.
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A. W. Bennett, John Matall, R. J. Hebb and J. Aethtje Thomson.

London, Williams and Norgate. 8^. 1890, Part VI, December.

Internationale Monatsschrift für Anatomie und Physiologie. Her-

ausgegeben von E. A. Schäfer in London, L. Tfstdt in Lyon und
W. Krause in Göttingen. Paris, Haar & Steinert; Leipzig, Georg
Thieme; London, Williams & Norgate. 8». Band VIII, 1891, Heft 1.

Mit 3 Tafeln. 12 M.
Inhalt: Nicolas, Recherches sur l'^pith^lium de l'intestin gröle.

Zeitschrift für wissenschaftliehe Mikroskopie und für mikrosko-
pische Technik. Unter besonderer Mitwirkung von L. Dippel, Max
Flesch, P. Schiefferdeckee, Arthur Wichmann herausgegeben von
W. J. Behrens in Göttingen. Braunschweig, Harald Bruhn. 8*^.

Band VII, Hefts, 1890. Mit 1 Steindrucktafel und 14 Holzschnitten.

Inhalt: Stkassek, Das Schnitt-Aufklebe-Mikrotom. — Strasser, Die Nachbe-
handlung der Schnitte bei Paraffineinbettung. — Hofer, Über die lähmende
Wirkung des Hydroxylamins auf die kontraktilen Elemente. — Griesbach, Zur
Fixierung, Färbung und Konservierung der zelligen Elemente des Blutes. —
Cajal, Coloration par la möthode de Golgi des terminaisons des trachees et

des nerfs dans les muscles des alles des insectes. — Schaffer, Die Rekon-
struktion mittelst Zeichnung. Eine Methode zum Studium der Faserung im
Centralnervensysteme.

Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Begründet von Carl
Theodor v. Siebold und Albert von Koellikee und herausgegeben

von Albert von Koelliker und Ernst Ehlers. Leipzig, W. Engel-

mann. 80, Bd. 51, 1890/91, Heft 2/3. Mit 17 Tafeln und 21 Holz-

schnitten. 30 M.

3. Methoden der Untersuchung und Aufbewahrung.

Cajal, R. S., Coloration par la methode de Golgi des terminaisons des

trachees et des nerfs dans les muscles des alles des insectes. Avec
1 planche et trois gravures sur bois. Publid en partie en espagnol:

Sobre la terminacion de los nervios y traqueas en los musculos de los

3*
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insectos. Barcelona, 1 Abril 1890. Zeitschrift für wissenschaftliche

Mikroskopie, Band VII, 1890, Heft 3, 8- 332—342.
Ellis, George Viner, Demonstrations of Anatomy; being a Guide to

the Knowledge of the human Body by Dissection. (S. oben Kap. 1.)

Ewell, D., Amplification in Micrometry. Journal of the New York Mi-
croscopical Society, Vol. VI, 1890, No. 1, S. 4.

Griesbach, H., Zur Fixierung, Färbung und Konservierung der zelligen

Elemente des Blutes. Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie,

Band VII, 1890, Heft 3, S. 326—332.
de Lacaze-Duthiers, De la valeur relative de quelques procddes d'in-

vestigation en anatomic compar^e. Archives de Zoologie experimentale

et gön^rale, Serie II, Tome 8, Annee 1890, No. 4, S. 617—686, avec

3 planches.

Lehmann, O. , Einige Verbesserungen des Krystallisationsmikroskops.

Zeitschrift für Instrumentenkunde, Band X, 1890, No. 6, S. 202. Be-

merkungen dazu von R. Fuess, No. 7, S. 261.

Przewoski, E., Ein Verfahren der Durchtränkung der Gewebe mit Pa-

raffin behufs Erhaltung mikroskopischer Präparate von verhältnismäßig

beträchtlicher Größe. Centralblatt für Allgemeine Pathologie und Pa-

thologische Anatomie, Band 1, 1890, No. 26, S. 832—834.
Sanson, A., Tratado de zootecnia y zoologia, (S. oben Kap. 1.)

SchafTer, Karl, Die Rekonstruktion mittelst Zeichnung. Eine Methode
zum Studium der Faserung im Centralnervensysteme. Mit 2 Holz-

schnitten. Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie, Band VII,

1890, Heft 3, S. 342—345.
Solger, B. M., Ltsee's Culter anatomicus. Archiv für Anatomie und Phy-

siologie, Jahrgang 1890, Anatomische Abteilung, Supplement-Band,
S. 135— 142.

Strasser, H., Das Schnitt-Aufklebe-Mikrotom. Mit 5 Holzschnitten.

Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie, Band VII, 1890, Heft 3,

S. 289—304.
Strasser, H,, Die Nachbehandlung der Schnitte bei Paraffineinbettung.

Mit 2 Holzschnitten. Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie,

Band VII, 1890, Heft 3, S. 304—317.
Ilpson, H. S., On Gold Chloride as a staining Agent for Nerve Tissues.

Journ. Nerv, and Ment. Diseases, New York, 1890, Vol. XVII, S. 646
— 656.

Cellule Fayod pour les travaux microbiologiques. Soci^t^ centrale de

produits chimiques. Paris, 1890. SS, 8 avec 1 planche.

4. Allgemeines.
(Mehrere Systeme. Topographie.)

Dwight, T., The Scope and the Teaching of human Anatomy. Boston
Medical and Surgical Journal, 1890, Vol. CXXIII, S. 337—340.

Gadow, Hans, Description of the Modifications of certain Organs which
seem to be Illustrations of the Inheritance of Acquired Characters in

Mammals and Birds. With 2 Plates. Zoologische Jahrbücher, Ab-
teilung für Systematik, Geographie und Biologie der Thiere, Band 5,

Heft 4, 1890, S. 629—646.
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Hofer, Bruno, lieber die lähmende Wirkung des Uydroxylamins auf die

contractilen Elemente. Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie,

Band YII, 1890, Heft 3, S. 318—326.
Toison, J., Des avantages des sciences histologiques dans l'enseignement

ef dans la pratique de la medecine et de la methode generale ä suiyre

dans leur etude. Journal des sciences medicales de Lille, 1890, Vol. II,

S. 217— 225.

Vierordt, Hermann, Das Massenwachstum der Körperorgane des Menschen.

Mit 1 Tafel. Archiv für Anatomie und Physiologie, Jahrgang 1890,

Anatomische Abteilung, Supplement-Band, S. 62—94.

5. Zellen- und Gewebelehre.

Corning, H. K., Zur Frage der Blutbildung aus dem Entoderm. Aus
dem 2. anatomischen Institut der Universität zu Berlin. Mit 1 Tafel.

Archiv für mikroskopische Anatomie, Band 36, Heft 4, 1890, S. 516
—627.

Ferrari, Carlo, Sulla spermatogenesi nei mammiferi. Memoria letta nella

sessione del 28 Aprile 1889. Memorie della B,. Accademia delle scienze

deir istituto di Bologna. Serie IV, Tomo X, Fascicolo 1, 1889, S. 181

—199. Con 1 tavola. 4«.

Grab er, V., Die Entdeckungen von E. Ballowitz betreffend die fibril-

läre Struktur der Spermatozoon - Geißel. Biologisches Centralblatt,

Band X, 1891, No. 23, S. 721—731.
Jourdan, Et., Structure histologique des barbillons et des rayons libres

du Peristedion cataphractum. Archives de Zoologie experimentale et

g^ne'rale, S^rie II, Tome 8, Annee 1890, No. 4, S. 603—616. Avec
1 planche.

Isehikawa, C, Vorläufige Mitteilungen über die Konjugationserscheinungen

bei den Noctiluceen. Zoologischer Anzeiger, Jahrgang XIV, 1891, No.

353, S. 12—14.
Koeppe, H., Muskeln und Klappen in den Wurzeln der Pfortader. Aus

dem physiologischen Institut zu Leipzig. Archiv für Anatomie und
Physiologie, Jahrgang 1890, Physiologische Abteilung, Supplement-

Band, S. 168—173.
Koeppe, H. , Die Bedeutung des Lymphstromes für Zellenentwickelung

in den Lymphdrüsen. Aus dem physiologischen Institut zu Leipzig.

Mit 1 Tafel. Archiv für Anatomie und Physiologie, Jahrgang 1890,

Physiologische Abteilung, Supplement-Band, 8. 174— 181.

Me Murrich, J. Playfair, Contributions on the Morphology of the Acti-

nozoa. Journal of Morphology, Vol. IV, No. 2, Oct. 1890, S. 131— 150.

2 Taf.

Nicolas, A., Recherches sur I'epithelium de I'intestin grele. (S. unten

Kap. 9 b.)

Ploetz, A. J,, Die Vorgänge in dem Froschhoden unter dem Einfluß der

Jahreszeit. Vergleich von Rana temporaria und esculenta. Aus dem
physiologischen Institut zu Zürich. Mit 7 Tafeln. Archiv für Ana-
tomie und Physiologie, Jahrgang 1890, Physiologische Abteilung, Supple-

ment-Band, S. 1—23.
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Hanvier, L., Les elements et les tissus du Systeme conjonctif. LeQons
faites au College de France. (Suite.) Journal de micrographie, Ann^e
XIV, 1890, No. 11, S, 327—333. A suivre. (Vgl. vorige No. des A. A.)

Teuscher, Paul, Über Degeneration am normalen peripheren Nerven.
Archiv für mikroskopische Anatomie, Band 36, Heft 4, 1890, S. 579
—602.

Trinchese, Salvatore, Contribuzione alia conoscenza dei fusi muscolari.

Letta neUa Sessione del 27 Apriie 1890. Memorie della R. Accademia
delle scienze delF istituto di Bologna, Serie IV, Tomo X, Fascicolo 4,

1890, S. 715—725. Con 1 tavola. 4».

Vosseier, Julius, Die Stinkdrüsen der Forficuliden. Mit 1 Tafel. Archiv
für mikroskopische Anatomie, Band 36, Heft 4, 1890, S. 565— 578.

6. Bewegungsapparat.

Kohlbrügge, J. H. F., Versuch einer Anatomie des Genus Hylobates.

Erster Teil, mit 3 Taf. u. 24 Fig. im Text. S.-A. aus: Zoologische

Ergebnisse einer Reise in Niederländisch Ost-Indien, herausgegeben von
Max Weber, Heft 2, S. 211—354. Leiden, Brill, 1890,

a) Skelett.

Bassani, Fr., Colonna vertebrale di Oxyrhina Mantelli Agassiz, scoperta

nel calcare senoniano di Castellavazzo nel Bellunese. Con tre tavole.

Memorie della Societä Italiana delle scienze, Serie terza, Tomo VII,

1890, No. 1. 40. SS. 6.

Centonze, Mlchele, L'osso bregmatico (Autiepilepticum). Con 1 Tavola.

Memorie della Societä Italiana delle scienze, Serie terza, Tomo VII,

1890, No. 3. 40. SS. 12.

Jaboulay et Tournier, Les anomalies des cotes. Province me'dicale,

Lyon, 1890, Tome IV, 423; 433.

Kükenthal, Willy, Cetologische Notiz. Mit einer Abbildung. Anato-

mischer Anzeiger, Jahrgang V, 1890, S. 709— 710.

Obolonski, N. A., Verbrecherschädel. Vestnik. obsh. hig. sudeb. i prakt.

med. St. Petersburg, 1890, Bd. VII, Pt. 3, S. 1—10. 1 Tafel. (Russisch.)

Pritchard, J. J. G., Deformity of the Feet in an aged Woman. The
Lancet, 1891, Vol. 1, No. 1 = No. 3514.

Thomson, Henry Alexis, On a Form of Overgrowth of the Skull follow-

ing the Distribution of the Fifth Nerve. Edinburgh Medical Journal,

1891, January = Nr. CDXXVII, S. 603—607.

b) Bänder. Gelenke. Muskeln. Mechanik.

Benedict, A. L., The Muscles of the Fore-arm. Buffalo Medical and

Surgical Journal, Volume XXX, 1890, No. 4 = Whole No. CCCLII,
S. 211—213.

von Meyer, Hermann, Die Bestiramungsmethoden der Gelenkkurven.

Siebzehnter Beitrag zur Mechanik des menschlichen Knochengerüstes.

Archiv für Anatomie und Physiologie, Jahrgang 1890, Anatomische
Abteilung, Supplement-Band, S. 52—61.
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7. Grefäfssystem.

B,heiner, Guido, Ein Fall von angeborener Hypertrophie des Herzens.

Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie, Band 123 =
Folge XII, Band III, Heft 1891, S. 112—118.

Taruffi, Cesare, Caso di tricuspide embrionale in un fanciullo di 12 anni.

Osservazione. Letta nella Sessione del 1 Dicembre 1889. Memoria
della R. Accademia delle scienze dell' istituto di Bologna, Serie lY,

Tomo II, Fascicolo 2, 1890, S. 331—336. Con 1 tavola. 4^.

8. Internment.

Bielsehowsky, Beitrag zur Lehre von den trophischen Veränderungen
der Nägel bei multipler Neuritis. Neurologisches Centralblatt , Jahr-

gang 9, 1890, No. 24, S. 741—744. Mit 1 Abbildung.

Busch, ober das gegenseitige Verhalten der Hörner und Zähne in der

Klasse der Säugetiere. Verhandlungen der Deutschen odoutologischen

Gesellschaft, Band 11, 1890, Heft 1, S. 72—106.
Giovannini, Sebastien, De la regeneration des poils apres l'epilation.

Avec 4 planches. Laboratoire de pathologie ge'nerale de Bologne.

Archiv für mikroskopische Anatomie, Band 36, Heft 4, 1890, S. 528
—564.

Guitel, Frederic, Sur la structure de la peau de la baudroie (Lophus

piscatorius) et des terrainaisons nerveuses de la ligne laterale. Archives

de Zoologie experimentale et generale, S^rie II, Tome 8, Annee 1890,

No. 4, Notes et revue S. XXXIII—XXXIV.

9. Dannsystem.

a) Atmungsorgane
(inklus. Thymus und Thyreoidea).

d'Ajutolo, Giovanni, Delle strume tiroidee accessorie ed in particolare

di una mediastinica e di due cervical! nello stesso individuo. Letta

nella seduta del 27 Aprilo 1890. Memorie della R. Accademia delle

scienze dell' istituto di Bologna, Serie IV, Tomo X, Fascicolo IV, 1890,

S. 773—786. Con 1 tavola. 40.

b) Verdauungsorgane.

JBusch, Über das gegenseitige Verhalten der Hörner und Zähne in der

Klasse der Säugetiere. (S. oben Kap. 8.)

Giacomini, Ercole, Sülle glandule salivari degli uccelli. Ricerche ana-

tomo-embriologiche. Con tav. (Estr. dal.) Monitore Zoologico Italiano,

Anno I, No. 8, 9 e 10, Agosto, Sett, Ott. 1890. Siena. SS. 34.

'Goldstein, Hermann, Beiträge zur Kenntnis des Eizahnes bei den
Reptilien. Mit 2 Tafeln. Verhandlungen der Deutschen odoutologischen

Gesellschaft, Band II, Heft 2, 1891, S. 153—168. (Vgl. A. A. Jahrg. V,

Nr. 22, S. 626.)

Hancock, J. L., The Tendency of the Root of the lower Canine Tooth
of Man toward Bifurcation. North American Practitioner, Chicago, 1890,

Vol. II, S. 467.
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Holländer, Demonstration einiger pathologischer Kieferpräparate und
einiger Zahn-Anomalien, Verhandlungen der Deutschen odontologischea

Gesellschaft, Band II, 1890, Heft 1, S. 12—18,
Mazzoni, Vittorio, Sull'ufficio delle cellule giganti nel fegato dei neo-

nati e delle loro alterazioni nell' avvelenamento per arsenico. Letta

nella sessione del 15 Dicembre 1889. Memorie della E., Accademia

delle science dell' istituto di Bologna, Serie IV, Tomo X, Fascicolo 4^

1890, S. 739—744, Con 1 tavola. 40.

Nicolas, A., Kecherches sur l'epith^lium de l'intestin grele. Avec 3

planches. Internationale Monatsschrift für Anatomie und Physiologie,

Band VIII, 1891, Heft 1, S. 1—58,
Pilliet, A., Kecherches sur la structure du foie des Selaciens. Comptes

rendus hebdomadaires de la socie't^ de biologic, Serie IX, Tome II,

1890, No. 37, S. 690— 694,

Weil, Ein replantierter Zahn nach 9 Jahren. Deutsche Monatsschrift für

Zahnheilkunde, Jahrgang IX, 1891, Heft 1, S. 1—4, Mit 2 Abbil-

dungen.

10. Harn- und Geschlechtsorgane.

a) Harnorgane
(inklus. Nebenniere).

Hamburger, Ove, Über die Entwickelung der Säugetierniere. Mit 2

Tafeln. Archiv für Anatomie und Physiologie, Jahrgang 1890, Ana-
tomische Abteilung, Supplement-Band, S. 15— 51,

b) Geschlechtsorgane.
Duval, Mathias, De la rege'neration de l'epithelium des cornes ute'rines

apres la parturition. Comptes rendus de la societe de biologic, Se'rie IX,

Tome II, 1890, No. 37, S. 697—698.
Eazzander, Julius, Über die Pigmentation der Uterinschleimhaut des

Schafes. Mit 1 Tafel. Archiv lür mikroskopische Anatomie, Band 36,

Heft 4, 1890, S, 507—515.

11. Nerrensystem und Sinnesorgane.

Born, G., Über das Scheitelauge. Jahresberichte der schlesischen Gesell-

schaft für vaterländische Kultur, 1889, Breslau 1890, Bd, LXVII,
S, 14—17.

a) Nervensystem (centrales, peripheres, sympathisches).

Beevor, C. E., On the Course of the Fibres of the Cingulum and the

posterior Parts of the Corpus callosum and of the Fornix in the Mar-

moset Monkey, Proceedings of the Royal Society, London 1890, Vol.

XLVIII, S, 271—273,
Boutan, L., Le Systeme nerveux du Parmophorus austral! s dans les rap-

ports avec le manteau, la collerette et le pied. Archives de Zoologie

experimentale et generale, Serie II, Tome 8, Annee 1890, No, 4, Notes

et revue S, XLIV—XLVIII.
Bouvier, E. L., Sur le Systeme nerveux des Cyprees. Zoologischer An-

zeiger, Jahrgang XIII, 1890, No. 352, S, 717— 720,

Cajal, S, Ramon, Pequeuas comunicaciones anatdmicas. I. Sobre la exi-

stencia de terminaciones nerviosas pericelulares en los ganglios nerviosos



raquidianos. — II. Sobre la existencia de colaterales y de bifurcaciones

en las fibras de la sustancia blanca de la corteza gris del cerebro.

S.-A. SS. 8. 3 Fig. „20 de diciembre de 1890". (Yermutlich aus:

Gac. Sanit. Municipal, vgl. vorige No.)

Fräser, Alee, A Guide to Operations on the Brain, illustrated by 42 life-

size Plates in Autotype. London, J. and A. Churchill. 1890. (Vgl.

den Aufsatz von W. His, vorige No., ferner Jahrg. V, No. 11, S. 302.)

Holt, Ernest W. L., Observations upon the Development of the Tele-

osteau Brain, with especial Keference to that of Clupea harengus. From
the St. Andrews Marine Laboratory, Scotland. With 3 Plates and 4

Woodcuts. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Anatomie und Onto-
genie der Tiere, Band 4, Heft 3, 1890, S. 478—500. (Vgl. A. A.

Jahrg. V, No. 24, S. 689.)

K h 1 b r ü g g e , J. H. F., Versuch einer Anatomie des Genus Hylobates.

(S. oben Kap. 6.)

Kölliker, A., Über die erste Entwickelung der Nervi olfactorii. Sitzungs-

berichte der physikalisch-medicinischen Gesellschaft in W^ürzburg, Jahr-

gang 1890, No. 9, S. 129—133. (Vgl. A. A. Jahrg. V, No. 16 u. 17,

8. 451.)

Jegorow, S., Über das Verhältnis des Sympathicus zur Kopfverzierung
einiger Vögel. Aus dem pharmakologischen Laboratorium von Jon.

DoGiEL zu Kasan. Mit 1 Tafel. Archiv für Anatomie und Physiologie,

Jahrgang 1890, Physiologische Abteilung, Supplement-Band S. 33 — 56.

Luys, J., Iconographie photographique des centres nerveux. 2. Edition.

Paris, Bailliere, 1890. 4". Avec 70 photograph, et 70 figures. 100 Fr.

Mall, F. P., Die motorischen Nerven der Portalveno. Aus dem physio-

logischen Institut zu Leipzig. Archiv für Anatomie und Physiologie,

Jahrgang 1890, Physiologische Abteilung, Supplement-Band S. 57— 58.

Martinotti, C, Hyperästhesie nach Verletzung des Halsmarkes. Aus
dem physiologischen Institut zu Leipzig. Mit 4 Tafeln. Archiv für

Anatomie und Physiologie, Jahrgang 1890, Physiologische Abteilung,

Supplement-Band S. 182—190.
Martin, P., Die erste Entwickelung der Kopfnerven bei der Katze. Öster-

reichische Monatsschrift für Tierheilkunde, 1890, Bd. XIV, S. 337; 385.

Perlia, Ansicht des Mittel- und Zwischenhirns eines Kindes mit konge-
nitaler Amaurose. Mit 3 Figuren. Archiv für Ophthalmologie, Band 36,

1890, Abteilung 4, S. 217—223.
Sperino, G., Sul midollo spinale di un vitello dicephalus dipus dibra-

chius. Giorn. di R. Accad. di med. di Torino, 1890, Ser. 3, Tomo
XXXVIII, S. 526—536. (Vgl. A. A. Jahrg. V, No. 20, S. 564.)

van Walsem, Gerard Christiaan, Eenige onderzoekingen en beschou-

wingen op het gebied von de pathologische Anatomie van het Bugge-
merg, in verband met zijn normalen bouw. Academisch Proefschrift

van Leiden. Haarlem, 1889. SS. 98 mit 1 Doppeltafel.

Wilson, George R., A large Brain. Edinburgh Medical Journal, 1891,
January = No. CDXXVII, S. 650— 651.

Ziehen, Theodor, Zur vergleichenden Anatomie der Hirnwindungen mit
spezieller Berücksichtigung der Gehirne von Ursus maritimus und Tri-

chechus rosmarus. Mit 7 Abbildungen. Anatomischer Anzeiger, Jahr-

gang V, 1890, No. 24, S. 692—709.
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b) Sinnesorgane.

£atz, L., Histologisches über den Schneckenkanal, speziell die Stria vas-

cularis. Vortrag in der Sektion für Ohrenheilkunde auf dem inter-

. nationalen medizinischen Kongreß in Berlin. Archiv für Ohrenheil-
'"

künde, Band 31, 1890, Heft 1, S, 66—72. Mit 5 Abbildungen.

Tuckerman, Frederick, On the Gustatory Organs of Some of the Mam-
malia. Journal of Morphology, Vol. IV, No. 2, Oct. 1890, S. 151—193.

13. EntwickelimgsgescMchte.

(S. auch Organsysteme.)

Ayers, Howard, Concerning Vertebrate Cephalogenesis. Journal of Mor-
phology, Vol. IV, No. 2, Oct. 1890, S. 221—245.

Broca, A., Brides amniotiques et amputations congenitales. Bulletins de

la Societe auatomique de Paris, Aunee LXV, 1890, S^rie V, Tome IV,

Fascicule 19, S. 476—484.
Corning, H. K., Zur Frage der Blutbildung aus dem Entoderm. (S.

oben Kap. 5.)

Paussek, Victor, Zur Embryologie von Phalangium. Zoologischer An-
zeiger, Jahrbuch XIV, 1891, No. 353, S. 3—5.

von Garnier, R., Geschichtlicher Überblick der Lehre über die Kiemen-
spalten und -Bogen. (Schluß.) Zoologischer Anzeiger, Jahrgang XIII,

1890, No. 352, S. 706—715. (Vgl. vorige No.)

Graber, V., Zur Erwiderung Dr. K. Heider's auf meine Bemerkungen
zu dessen Embryologie von Hydrophilus. Zoologischer Anzeiger, Jahr-

gang XIV, 1891, No. 353, S. 8—9.
Kaestner, S., Über die Bildung von animalen Muskelfasern aus dem Ur-

wirbel. Aus der anatomischen Anstalt der Universität Leipzig. Mit

2 Tafeln. Archiv für Anatomie und Physiologie, Jahrgang 1890, Ana-
tomische Abteilung, Supplement-Band S. 1— 14.

Minot, C. S., The Concrescence Theory of the Vertebrate Embryo. Ame-
rican Naturalist, Philadelphia, 1890, Vol. XXIV, June, S. 501—516;
July, S. 617— 629; August, S. 702—719. 22 Fig.

Minot, Charles-Sedgwick, The Mesoderm and the Coelom of Verte-

brates. American Naturalist, October 1890, S. 877— 898. 5 Fig. im Text.

Morgan, T. H., The Origin of the Test-Cells of Ascidians. Journal of

Morphology, Vol. IV, No. 2, Oct. 1890, S. 195—204, 1 TafeL

Oppel, Albert, Über Vorderkopfsomiten und die Kopfhöhle von Anguis
fragilis. Mit 1 Tafel. Archiv für mikroskopische Anatomie, Band 36,

Heft 4, 1890, S. 603— 627.

Prenant, A., La morphologic du placenta. Semaine medicale, 1890,

Tome X, S. 361— 365.

Salensky, W., Beiträge zur Embryonalentwickelung der Pyrosomen. Mit
3 Tafeln. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Anatomie und Onto-
genie der Tiere, Band 4, Heft 3, 1890, S. 424—477.

Strahl, H., Untersuchungen über den Bau der Placenta. Fortsetzung.

IV. Die histologischen Veränderungen der Uterusepithelien in der

Raubtierplacenta. Mit 2 Tafeln. Archiv für Anatomie und Physiologie,

Jahrgang 1890, Anatomische Abteilung, Supplement-Band S. 118—134.

Therese, Note sur un cas d'amputatione congenitales multiples sur un
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foetus. Bulletins de la Soci^te anatomique de Paris, Annee LXV,
1890, Serie Y, Tome IV, Fascicule 19, S. 473—476.

von Wagner, Franz, Zur Kenntnis der ungeschlechtlichen Fortpflanzung von
Microstoma nebst allgemeinen Bemerkungen über Teiluug und Knospung
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Aufsätze.
Nachdruck verboten.

Über Auricularhöcker bei Reptilien; ein Beitrag zur Pliylogenie

des äufseren Ohres.

Von Prof. G. Schwalbe in Strafsburg.

Mit 2 Figuren im Text.

Die Colliculi branchiales externi galten bisher als eine Eigentüm-

lichkeit derjenigen Wirbeltiere, welche es zur Entwickelung eines

äußeren Ohres bringen, sei es daß letzteres, wie bei den Vögeln, nur

aus einem äußeren Gehörgange, oder wie bei den Säugetieren auch

noch aus einer Ohrmuschel besteht. Für die Vögel wurde die Bildung

des äußeren Ohres aus diesen „Auricularhöckern" besonders genau von

MoLDENHAUEß * ), für Säugetiere und den Menschen von His 2) und

Gradenigo ^) untersucht.

Es schien selbstverständlich, daß die Reptilien, denen ja, nach

der gewöhnlichen Annahme * ), wenn wir von der Ohrklappe der Kroko-

1) Die Entwickelung des mittleren und des äußeren Ohres, Morpholog.

Jahrbuch III, S. 106 ff.

2) Anatomie menschlicher Embryonen. III. Zur Geschichte der Or-

gane. Leipzig 1885. S. 211 fF.

3) Die Formentwickelung der Ohrmuschel mit Rücksicht auf die

Morphologie und Teratologie derselben, Centralbl. f. d. mediz. Wissensch.,

1888, Nr. 5 and 6.

4) Ich kann mich dieser Auffassung nur anschließen, wenn man diese

Angabe auf ein bewegliches äußeres Ohr beschränkt, wie dies Stannius

in seinem Handbuch der Anatomie der Wirbeltiere, 2. Buch, 1856, S. 161,

thut. Bei vielen Sauriern (Scincoiden, Ascalaboten) liegt das Trommelfell

mehr oder weniger versteckt in der Tiefe; es findet sich also eine äußere

Ohröffnung, an die sich eine Art äußeren Gehörganges anschließt. Ich

kann keinen prinzipiellen Unterschied zwischen diesen von den Systema-

tikern längst beschriebenen Einrichtungen und dem ebenfalls sehr ver-

schieden entwickelten äußeren Gebörgang der Vögel finden. Bei einigen

von Schneider in Basel bezogenen Sauriern (z. B. Eumeces rufescens

von den Marshall-Inseln, Tropidolepisma Kingi, Süd-Australien) finde ich

die Mündung des äußeren Gehörganges klappenartig von vorn her eingeengt

durch einen vorspringenden , schuppentragenden Rand. Meiner Ansicht

nach kann nur da von einem Fehlen des äufseren Ohres geredet werden,

wo das Trommelfell in der Ebene der äufseren Haut liegt, wie bei den
Schildkröten oder allenfalls bei unseren Eidechsen. Letztere zeigen aller-
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dile absehen, ein äußeres Ohr fehlt, auch der Auricularhöcker ent-

behren müßten ; und in der That ist mir keine Angabe bekannt, welche

etwa das Vorkommen derartiger Kiemenbogenanhänge bei Reptilien

hervorgehoben hätte, obwohl doch Eidechsenembryonen neuerdings so

vielfach zur Untersuchung herangezogen sind. Für die Phylogenie des

äußeren Ohres würde aber das Fehlen von Auricularhöckern bei Rep-

tilien bedeuten, daß das äußere Ohr bei Vögeln und Säugetieren eine

Neubildung ist, und zwar müßte es in beiden Klassen unabhängig von-

einander entstanden sein, da ja beide Wirbeltierklassen divergente

Zweige niederer Formen sind. Die Frage nach der Phylogenie des

Ohres hat mich nun seit meinen ersten Publikationen über die Morpho-

logie der Ohrmuschel des Menschen und der Säugetiere lebhaft be-

schäftigt. Reptilienembryonen der geeigneten Stadien habe ich aber

erst im Laufe des letzten Jahres erhalten, und zwar nicht nur von

Lacerta muralis, sondern durch einen besonderen Glücksfall gerade in

den für die von mir aufgeworfenen Frage wichtigen Stadien von einer

Schildkröte, Emys lutaria var. taurica. Letztere verdanke ich der

Freundlichkeit des Assistenten am hiesigen anatomischen Institut,

Herrn Dr. Mehnert, dem ich für die Überlassung dieses seltenen

Materials hier meinen besten Dank ausspreche. Es stammen die be-

treffenden Embryonen aus der Dnieprniederung in der Nähe der Stadt

Cherson und sind dort von Herrn Dr. Mehneet selbst gesammelt und

konserviert worden.

Zu meiner großen Überraschung und Freude fand ich nun bei

Emysembryonen von 7—10 mm Körperlänge ^
) schon mit unbewaffnetem

Auge in der Ohrgegend hinter dem großen Auge zwei deutlich hervor-

tretende Hügel oder Höcker, von denen bei älteren Embryonen schon

nichts mehr zu sehen ist. Hier liegt vielmehr wie bei erwachsenen

Schildkröten das Trommelfell in der Ebene der benachbarten Haut,

zeigt sich von einem gewöhnlichen Hautüberzuge bekleidet und von

keinerlei Wulst oder Falte umgeben.

Wir haben hier also bei einem Tiere, welches gar kein
äußeres Ohr besitzt, vorübergehend Höcker oder
Hügel in der Ohrgegend, die sich, wie ich gleich zeigen werde,

zum Teil mit Höckern der Vögel und Säugetiere vergleichen lassen,

dings eine höhere Differenzierung dadurch, dafs das Trommelfell durch seine

zarte Beschaffenheit sich auffallend von der umgebenden äußeren Haut
unterscheidet, und daß schon eine geringe Erhebung der Ränder um das

Trommelfell herum bemerkbar wird.

1) Gerade Länge vom Gipfel des Scheitelhöckers bis zur größten

Entfernung der Schwanzkrümmung.
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und von denen der obere sogar einen ansehnlichen Anhang von 0,3

bis 0,4 mm Länge und 0,35—0,43 mm Basalbreite darstellt. Bei-

stehende Figur, einen 9 mm langen Embryo von Emys bei 12-fadier

Vergrößerung darstellend, soll der Beschreibung zu Grunde gelegt

werden. Die Umrisse der ein-

^ . zelnen Formen sind mittelst

des TnOMA'schen Zeichenappa-

rats aufgenommen; die Relief-

verhältnisse wurden sodann bei

Obj. I von Seibert auf einem

drehbaren Objekttisch in auf-

yi. fallendem Lichte studiert. Als

vorteilhafteste Fixationsflüssig-

keit für diese Reliefstudien

erwies sich ^j^-i^roc. Chrom-

säure.

-V^'

Fig 1. Embryo von Emys lutaria
^

taurica; direkte Länge 9 mm. Ver-

gröfserung 12mal.

1 Erster Auricularhöcker oder

Auricularkegel ; 2 zweiter Auricular-
'^" höcker oder Trommelfenhügel ; 3 und

4 dritter und vierter Auricularhöcker
;

^•-' Kd Kiemendeckel des zweiten Visceral-

bogens oder Zungenbeinbogens , die

.^ folgenden Visceralbögen von außen her

verdeckend.

In unserer Figur sieht man nun die erste Kiemenspalte ^) voll-

ständig geschlossen; nur ihr ventraler Abschnitt erscheint als Rinne.

Im dorsalen Gebiet des ersten Kiemenbogens erscheint als auffallendste

Bildung ein kegelförmiger Zapfen, der seine Basis im Gebiet des

ersten Kiemenbogens hat, während seine abgerundete Spitze caudal-

wärts in das Gebiet des zweiten Kiemenbogens reicht. Ventral von

diesem Kegel bedeckt eine zweite, mehr wulstartige Erhebung das

Grenzgebiet zwischen erstem und zweitem Visceralbögen, und ventral-

wärts von jenem Wulst folgen noch zwei schwächer angedeutete Er-

hebungen, von denen die eine dem caudalen Rande des Kieferbogens,

die andere dem zugekehrten cranialen Rande des zweiten Visceral-

oder Zungenbeinbogens angehört; zwischen beiden ist eine Grenzfurche

1) Bei der Aufzählung der Kiemenbögen oder Visceralbögen bezeichne

ich stets den Kieferbogen als den ersten , den Zungenbeinbogen als den

zweiten, den ersten Kiemenbögen im engeren Sinne als den dritten u. s. w.
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der betreffenden Visceralbögen erhalten geblieben. Es sind demnach

hier 4 hügelige Erhebungen im Gebiet der Grenze zwischen erstem

und zweitem Visceralbögen zu unterscheiden, von denen die erste, der

beschriebene kegeiförmige Anhang, die bedeutendste ist und sicher

dem ersten Visceralbögen (Kieferbogen) angehört. Die Zugehörigkeit

des zweiten Hügels zum zweiten Visceralbögen ergiebt sich mit aller

Bestimmtheit aus der Untersuchung jüngerer Embryonen (7 mm Körper-

länge). Es schiebt sich dieser Hügel allmählich in das Gebiet des

ersten Visceralbogens hinüber und erreicht schließlich die in unserer

Figur dargestellte definitive Lage. An Schnittpräparaten war leicht

festzustellen, daß dieser zweite Hügel , dessen definitive Lage somit

der ursprünglichen ersten Kiemenspalte entspricht, der aber faktisch

dem vorderen (cranialen) Rande des zweiten Visceralbogens entstammt,

dem Trommelfell entspricht; denn er enthält das äußere Ende der

Columella. Somit würde bei den Schildkröten das Trommelfell vom

zweiten Visceralbögen entstammen und erst sekundär in das Gebiet

der ersten Kiemenspalte gelangen. Ich werde diesen zweiten Hügel

in der Folge als Trommelfellhügel, den zuerst beschriebenen

kegelförmigen als Auricula rkegel bezeichnen. Um über die Lage-

beziehungen, sowie über den feineren Bau dieser Hügel Auskunft zu

erhalten, wurden Frontalschnittserien ausgeführt und zwar parallel

der Verbindungslinie vom Scheitel- zum Nackenhöcker. Dorsalwärts

vom Auricularkegel befindet sich der größere Teil des Gehörbläschens,

auf das ich hier im einzelnen nicht eingehen will. Es erstreckt sich

aber das Gehörbläschen ventralwärts noch herab bis nahe an die

Grenze zwischen Auricularkegel und Trommelfellhöcker. Im Gebiet

des letzteren ist nichts mehr davon wahrzunehmen. In den ersten

Schnitten, in welchen man, dorso-ventralwärts vorschreitend, den Auri-

cularkegel trifft, liegt unweit seiner Basis noch das Gehörbläschen;

eine feine Vene läuft entlang der Auricularkegelbasis cranio - cau-

dalwärts, in der Schnittebene der Länge nach getroffen ; schreitet man
weiter ventralwärts vor, so wird sehr bald der ventrale Ausläufer des

Gehörbläschens durch eine große weite Vene von der Basis des

Auricularkegels geschieden ; es ist dies die Vena jugularis, die demnach

an der lateralen Fläche des ventralen Gehörbläschenabschnittes

verläuft; noch weiter ventralwärts schiebt sich der dorsale blinde

Ausläufer der ersten inneren Kiementasche zwischen Vene und Auri-

cularhöcker, so daß man nun an wenigen Schnitten von außen nach

innen Nebeneinander hat : 1) Auricularkegel, 2) dorsaler Ausläufer der

ersten inneren Kiementasche , 3) Vena jugularis , 4) Gehörbläschen.

An der Grenze des Trommelfellhöckers verschwinden Nr. 3 und 4,



weiter ventral liegt Nr. 2 vor, d. h. cranialwärts von dem Trommel-

fellhügel und der diesen emporwölbenden Columella, eine Thatsache.

die wiederum für die Zugehörigkeit des Trommelfellhügels zum
zweiten Kiemenbogen spricht. Was den feineren Bau betrifft, so be-

sitzen beide Hügel das gewöhnliche Oberflächen-Epithel, nämlich eine

basale Schicht cylindrischer Zellen und ein bis zwei Schichten platter

Epithelzellen. Die Grundlage des Auricularhöckers ist ein klein-

zelliges Mesodermgewebe , das sich wegen der dichten Lagerung der

Kerne in ähnlicher Weise nach Karminfärbung intensiver gefärbt

aus seiner Umgebung hervorhebt, wie die benachbarten vorknorpligen

Anlagen, z. B. die Columella.

In jenem kleinzelligen Gewebe wurden einzelne Gefäßdurchschnitte

bemerkt ; Mitosen sind häufig anzutreffen ; eine weitere Differenzierung

in eine ausgeprägte Gewebsform war aber in keinem Stadium nach-

zuweisen.

So viel über Auricularkegel und Trommelfellhügel, welche wir auch

als ersten und zweiten Auricularhöcker bezeichnen können.

Die beiden ventralwärts vom Trommelfellhügel gelegenen schwachen

Erhebungen erhalten dann die Nummern 3 und 4, derart, daß ich den

dem ersten Visceralbogen angehörigen als den dritten, den im Gebiet

des Zungenbeinbogens gelegenen als den vierten Auricular-
höcker der Schildkröten-Embryonen bezeichnen will. Schließlich ist

mit Rücksicht auf unsere Figur noch hervorzuheben , daß der zweite

Visceralbogen einen breiten Kiemendeckelfortsatz getrieben hat, dessen

freier caudaler Rand, wie hier sicher zu konstatieren ist, der Grenze

zwischen Hals und Brust entspricht (vergl, Fig. 1). Er bedeckt eine

von Ectoblast ausgekleidete tiefe Bucht, den Sinus cervicalis [Rabl ^);

Sinus praecervicalis von His ^
)]. Verdeckt vom Kiemendeckel findet

man an Schnitten in der Tiefe dieser Bucht den noch wohl erhaltenen

3. und 4. Kiemenbogen, während der in jüngeren Stadien leicht zu

konstatierende 5. Kiemenbogen nicht mehr abgegrenzt erscheint.

Was wird nun aus diesen 4 Auricularhöckern bei der Schildkröte?

Bei Embryonen von 10 mm Körperlänge ist der Auricularkegel noch

gut zu erkennen, hat aber bereits eine Veränderung seiner Gestalt

erfahren, nämlich eine Verschmälerung seiner Spitze. Während der

Embryo selbst gewachsen ist, erscheint der Auricularkegel eher kleiner

1) Zur Bildungsgeschichte des Halses. Prager medizin. Wochenschrift,

1886, Nr. 52.

2) Anatomie menschlicher Embryonen III, 8. 106, und Archiv für

Anatomie und Entwicklungsgeschichte, 1886, S. 428.

4
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als im vorigen Stadium. Demnach ist hier bereits eine Rückbildung

eingeleitet, die nun in den folgenden Stadien rasch derart weiter-

schreitet, daß der früher so deutliche Kegel schließlich vollständig im

Niveau der angrenzenden Haut verstreicht. Der Trommelfellhügel

bildet ungleich länger eine Prominenz, die sich aber schon bei älteren

Embryonen vollkommen ausgleicht. Der dritte und vierte Hügel treten

vorübergehend zu einem Wulst oder Saum zusammen', der ventral-

wärts den Trommelfellhügel umkreist. Früher wie dieser schwinden

auch sie. Das Endresultat ist also gänzlicher Mangel eines äußeren

Ohres.

Was nun das erste Auftreten dieser Höcker betrifft, so erscheinen

Nr. 3 und 4 erst bei Embryonen von T^/g mm sehr schwach ange-

deutet. Am frühesten tritt Nr. 1, der von mir sog. Auricularkegel,

auf, und zwar schon in einem Stadium, in welchem der Körper noch

nicht so stark zusammengerollt ist. Hier würde das Maß vom Gipfel

der Scheitelkrümmung bis zu dem der Schwanzkrümmung einen

gTößeren Wert ergeben, als in den darauffolgenden stark zusammen-

gerollten Stadien, die mit 6 mm direkter Länge beginnen ; da hier

auch die Nackenbeuge noch nicht so scharf erscheint, habe ich als

„Kopflänge" die Entfernung von der Scheitelwölbung zum ventralwärts

gebogenen vorderen Großhirnende der Vergleichung der Stadien zu

Grunde gelegt. Bei Embryonen mit 2 mm Kopflänge sind vier äußere

Kiemenfurchen als scharf gezeichnete Linien äußerlich sichtbar, eine

fünfte tritt erst später auf bei 2^2 mm Kopflänge. Aber schon bei den

erst erwähnten Embryonen ist die erste äußere Kiemenfurche nur im

dorsalen Teil scharf ausgeprägt und dieser Abschnitt leicht konvex

nach der caudalen Seite gekrümmt. Der ventrale Teil der ersten

Kiemenfurche erscheint nur als seichte Depression schwach ange-

deutet.

Aus dem sanft halbkreisförmig gebogenen Begrenzungsrande des

dorsalen Abschnitts des ersten Visceralbogens , der seine Konvexität

nach hinten wendet, entwickelt sich nun unter Zunahme der Höhe der

Auricularkegel.

In Fig. 2 bilde ich einen etwas älteren Schildkrötenembryo von

6 mm Länge (Scheitel bis Schwanzkrümmung) bei 24-facher Ver-

größerung ab, an welchem 5 äußere Kiemenfurchen zu sehen sind.

Wie weit dieselben wirklich durchgehenden Kiemenspalten entsprechen,

will ich hier nicht erörtern, vielmehr nur das betonen, was für unsere

Frage von Bedeutung ist. Mit Sicherheit konnte ich feststellen, daß

in diesem Stadium der vom halbkreisförmigen Rande des ersten

Visceralbogens überwölbte dorsale Abschnitt der ersten Kiemenfurche
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noch einer penetrierenden Kiemenspalte entspricht, während ich auch

diesen Teil bei dem in Fig. 1 abgebildeten Embryo geschlossen fand.

Es scheint mit dem Schluß dieses Kiemenspaltenteiles die stärkere

Erhebung der bisher mehr halbkreisförmigen Klappe zu einem Auri-

cularkegel zusammenzuhängen.

.u---^-
"^.

^"^.

./

Fig. 2. Embryo von Emys lutaria taurica; direkte Länge 6 mm. Vergrößerung
24mal.

1 Opercularfortsatz am dorsalen Abschnitt des ersten Visceralbogens, später zum
Auricularkegel auswachsend; 2 Trommelfellhöcker; o Oberkieferfortsatz, «i Unterkiefer-

gebiet des ersten Visceralbogens, zwischen beiden die Mundspalte; hinter u deutet eine

seichte Furche die Grenze gegen den Zungenbeinbogen an, in dessen Gebiet der Trommel-
fellhöcker noch ganz hineinfällt; Kd Kiemendeckelbildung des Zungenbeiubogens

;

Ä,, K., K. dritter, vierter, fünfter Visceralbogen.

In demselben in Fig. 2 abgebildeten Stadium ist zum ersten Mal

auch der Trommelfellhöcker als Erhebung im Gebiet des zweiten
Kiemenbogens ventralwärts von dem Auricularkegel sichtbar. Man
sieht, letzterer entwickelt sich aus einem kleinen klappenartigen Fort-

satz am hinteren Rande des dorsalen Abschnitts vom Kieferbogen.
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Es ist nun sehr bemerkenswert, daß in früheren Stadien an den

entsprechenden Stellen des caudalen Randes auch des zweiten, dritten

und vierten Visceralbogens in der ersten Anlage eine solche halb-

mondförmige Falte schwach angedeutet ist, am deutlichsten am
Zungenbeinbogen, wie man noch in Fig. 2 sehen kann. An letzterem

geht sie später in den caudalwärts wachsenden Kiemendeckelfortsatz

auf, an dem dritten und vierten Visceralbogen wird ihre weitere Aus-

bildung durch die Opercularbildung des zweiten unterdrückt.

So viel über die von mir untersuchten Schildkröten-Embryonen.

In der Litteratur habe ich, wie gesagt, nichts finden können, was auf

meine Auricularhöcker hinweist. Zwar bildet Agassiz ^) in seinem

Werke über die Entwickelung der Schildkröten entsprechende Stadien

ab, aber in zu kleinem Maßstabe, um daran etwas zu erkennen. Bei

Rathke in seiner sorgfältigen Monographie über die Entwickelung

der Schildkröten ^) vermißt man gerade die für unsere Frage wich-

tigen Stadien. Ich habe deshalb auch bei ihm keine Spur meiner

Auricularhügel gefunden; nur der Trommelfellwulst wird bei der

Figuren-Erklärung eines älteren Embryo erwähnt '^).

Von übrigen Reptilien ständen mir Embryonen von Lacerta mu-

ralis zur Disposition. Die ältesten Stadien, welche ich bisher er-

halten konnte, zeigten den freien caudalen Rand des dorsalen Ab-

schnitts vom ersten Visceralbogen mit dem von jüngeren Schildkröten-

embryonen geschilderten halbkreisförmigen Fortsatz versehen, der

auch hier wie ein Deckel mit caudal gerichteter Konvexität sich über

den entsprechenden Abschnitt der ersten äußeren Kiemenfurche herüber-

legt. Auch der Zungenbeinbogen besitzt an der entsprechenden Stelle

eine ganz analoge Verbreiterung, deren freier Rand nur etwas weniger

stark gekrümmt ist. Es erscheint aber der beschriebene Fortsatz des

Kieferbogens selbständiger, weil der ventrale Teil der ersten Kiemen-

furche nur noch als ganz sanfte Rinne angedeutet ist. Zweifellos ist

dieser Fortsatz des Kieferbogens dem Auricularkegel der Schildkröten-

embryonen homolog, da bei letzteren ein ganz ähnliches Stadium der

vollkommeren Entwickelung des Auricularkegels vorausgeht (vergl.

Fig. 2). Ich zweifle nicht daran, daß die sich anschließenden älteren

Stadien auch Andeutungen des Trommelfellhügels, sowie der beiden

1) Contributions to the natural history of the United States of America,

Vol. II, Part III, Embryology of the turtle, 1867, Tafel IX c.

2) Braunschweig 1848.

3) 1. c. Tafel X, Fig. 8 a. „Das äußere kolbenförmig angeschwollene
und durch das Trommelfell hindurchschimmernde Ende des Gehörknöchel-
chens".
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unteren Höcker zeigen werden; mir standen derartige Stadien mit

ausgebildetem Operculum nicht mehr zur Disposition ^).

Durch die Güte des Herrn Professor Wiedersheim in Freiburg,

dem ich auch an dieser Stelle dafür meinen besten Dank ausspreche,

hatte ich Gelegenheit, die Köpfe einiger Embryonen von Crocodilus

biporcatus aus Ceylon zu durchmustern. Es war daran zu denken,

daß möglichenfalls die Ohrklappe der Krokodile aus einem Auricular-

höcker hervorgehe, eine Weiterbildung des merkwürdigen Auricular-

kegels der Schildkrötenembryonen darstelle. Leider betrug die Kopf-

länge der jüngsten Embryonen, die mir zu Gebote standen und für

diese Untersuchung geeignet waren , bereits 5 mm. Hier waren die

Kiemenspalten längst geschlossen , die Ohrklappe aber noch nicht

entwickelt. Von Auricularhöckern war nichts zu sehen. Ich fand

das Auftreten der Ohrklappe zuerst bei Embryonen von 7 mm Kopf-

länge als eine in der Mitte eingekerbte, niedrige Falte, deren Ver-

laufsrichtung parallel der Scheitel-Nackenlinie ist und deren größere

caudale Hälfte das Trommelfell dorsal begrenzt. Die Ohrklappe ist

demnach eine vollständig andere Bildung als die Auricularhöcker,

eine sekundäre Bildung. Wenn Krokodilembryonea überhaupt iVuri-

cularhöcker besitzen , woran ich nicht zweifle , so müssen sie in viel

jüngeren Stadien gesucht werden. Übrigens tritt beim Krokodil be-

kanntlich auch eine untere Ohrfalte auf, die mit der oberen eine der

Augenlidspalte vergleichbare Ohrlidspalte begrenzt.

Die Vergleichung der bei Schildkröten-Embryonen beschriebeneu

Auricularhöcker mit denen der Vögel ergiebt sehr bestimmte Resultate.

Ich beziehe mich dabei auf eigene Untersuchungen am Hühnchen.

Wie MoLDENHAUER Unterscheide ich auch hier 4 Auricularhöcker, von

denen 2 dem ersten, 2 dem zweiten Visceralbogen angehören. Als

ersten bezeichne ich den dorsalen des ersten Visceralbogens. Er ragt

genau wie die ersten Stadien des Auricularkegels der Schildkröten

mit caudal konvexem Rande über den dorsalen Abschnitt der ersten

Kiemenspalte hinweg und entspricht somit zweifellos dem Auricular-

kegel der Schildkrötenerabryonen, dem er in selteneren Fällen auch in

der Längenentwickelung nahe kommen kann. Derartige Fälle finde

ich bei Duval in seinem schönen Atlas der Embryologie des Hühn-

1) Besonders wünschenswert erscheint es, auf das Vorkommen von
Auricularhöckern Embryonen anderer Saurier, denen im entwickelten Zu-

stande nach meinen obigen Auseinandersetzungen eine Art äußeren Ge-
hörganges zukommt, zu untersuchen. Ich würde dabei zunächst an die

nach Will's Vorgang (Biol. Centralbl., X, Nr. 19 und 20) erhaltbaren

Embryonen vom Gecko (Platydactylus mauritanicus) denken.
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chens^), Tafel IX, Fig. 133, und Tafel X, Fig. 149, abgebildet, ohne

daß im Text oder in der Figuren-Erklärung etwas darüber bemerkt wäre.

Der zweite Auricularhöcker des Hühnchens ist der dorsale des zweiten

Visceralbogens und entspricht dem Trommelfellhöcker der Schildkröten.

Wie dieser, schiebt er sich allmählich nach vorn, rückt aber dabei in

die Tiefe und wird nun dorsal vom ersten Höcker überwölbt, ventral

durch die untereinander verwachsenden dritten und vierten Höcker

begrenzt und durch deren starke Entwickelung der Oberfläche ent-

zogen. Letztere beteiligen sich vorzugsweise an der Bildung des

äußeren Gehörgangs und entsprechen den gleichziflfrigen, schwach an-

gedeuteten Auricularhöckern der Schildkröten-Embryonen, die unter-

halb des Trommelfells zu einem schwachen, später verstreichenden

Wulst zusammentreten. Dieser Wulst würde somit gewissermaßen den

ersten Versuch einer Gehörgangsbildung darstellen.

Auf die erste Entwickelung des Säugetierohres will ich an dieser

Stelle nicht näher eingehen, da meine Untersuchungen in dieser Rich-

tung noch nicht abgeschlossen sind. Nur das scheint mir festzu-

stehen, daß die den Tragus und Antitragus bildenden Ohrhöcker 1

und 5 von His den beiden ventralen Auricularhöckern der Vögel und

Reptilien entsprechen.

Aus der Entwickelungsgeschichte der Ohrhöcker bei den Reptilien

und Vögeln ergiebt sich, daß e i n Höcker stets durch seine Beziehung

zum dorsalen Teil der ersten Kiemenspalte, demselben, welcher sich

bei den Selachiern als Spritzloch erhält, ausgezeichnet ist. Es ist

dies der von mir sog. Auricularkegel, der sich zunächst als ein deckel-

artiger Fortsatz des caudalen Randes des ersten Visceralbogens aus-

bildet. Auch die übrigen Visceralbogen zeigen an der entsprechenden

Stelle bei jüngeren Embryonen eine ganz ähnliche caudalwärts kon-

vexe Ausbiegung. Ich schließe mich in betreif der Deutung dieser

Fortsätze an Bland Sutton an -), welcher sich darüber folgender-

maßen äußert: „It must not be forgotten that in the early embryo

each branchial cleft is surmounted by the swollen edge of the corre-

sponding branchial bar and in this report these fissures resemble the

gill-slits of a shark, each surmounted by its operculum." Ich

möchte demnach in diesen Vorsprüngen Opercular- (Kiemendeckel-)

Bildungen sehen, so daß meiner Meinung nach der erste Auricular-

höcker der Reptilien- und Vogel-Embryonen als aus einer Opercular-

Bildung hervorgegangen angesehen werden muß. Es ist aber ferner

1) Paris, Masson, 1889.

2) On evolution in pathology. Lancet, 1888, Vol. I, p. 312.
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darauf aufmerksam zu machen, daß der Ort dieser Vorsprünge der-

jenige ist, an welchem sich bei den Amphibien am 3. bis 5. Bogen die

äußeren Kiemen entwickeln, während das Operculum des zweiten

Kiemenbogens überall bei Amphibien und Amnioten das einzige ist,

welches als ein wahrer Kiemendeckel unter Zudeckung der caudalen

Kiemenbögen und -spalten zur Ausbildung kommt.

Wenn ich somit für den ersten Auricularhöcker eine Beziehung

zu Opercularbildungen annehme, so kann ich doch Sutton's weitere

Folgerungen nicht für begründet halten. Er sagt im Anschluß an die

eben citierte Stelle : „indeed the pinna may be regarded as an enorm-

ously developed operculum modified for acoustic purposes". Davon,

daß die ganze Ohrmuschel als eine Kiemendeckelbildung anzusehen

sei, kann nach dem von mir Mitgeteilten keine Rede sein; denn die

drei übrigen Auricularhöcker entstehen in anderer Weise, nämlich

Nr. 2 und 4 am cranialen Rande des zweiten Visceralbogens,

während doch von Opercularbildungen nur am caudalen Rande der

Visceralbögen die Rede sein kann. Überdies entstehen die beiden

eben genannten, wie der dem ersten Visceralbögen angehörige dritte

Höcker erst, nachdem die erste Visceralspalte in dem betreffenden

ventralen Abschnitt längst geschlossen ist, wenn dieser Teil der ersten

Kiemenspalte bei den Amnioten überhaupt je ofien war *). Ich habe

wenigstens weder bei Reptilien-, noch Vogel-Embryonen diesen Teil

der ersten Visceralspalte offen gefunden, während der dorsale vom

Operculum überragte Abschnitt zweifellos eine Zeit lang einer wirk-

lichen durchgreifenden Spalte entspricht.

Ich komme somit zu dem Schluß, daß diese drei letzteren Höcker

erst bei den Reptilien auftretende neue Bildungen sind, welche bei

Vögeln und Säugetieren eine kräftige Weiterbildung erfahren ; der

Auricularkegel dagegen und der ihm homologe erste Höcker des Vogel-

ohres muß in der vorhin ausgeführten Weise als eine ererbte ältere

Einrichtung angesehen werden ; wahrscheinlich haben wir das Helix-

system des Säugetierohres mit dieser Bildung in stammesgeschichtlichen

Zusammenhang zu bringen.

Straßburg, 10. Dezember 1890.

1) Vergl. C. K. Hoffmann, Reptilien, S. 2030.
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Nachdruck verboten.

lieber eigentümliche Zellen im Crehirn Ton Leptodora.

Von Dr. P. Samassa.

Mit der Untersuchung des Nervensystems niederer Crustaceen be-

schäftigt, fertigte ich eine Keihe von Schnittserien durch Leptodora

hyalina an und wurde auf eine eigentümliche Art von Zellen im Ge-

hirn dieses Tieres aufmerksam. Nachdem nun Wiedersheim in Nr. 23,

Jahrg. V dieser Zeitschrift Beobachtungen über diese Zellen am leben-

den Tiere veröffentlichte, sehe ich mich veranlaßt, einige Resultate

meiner Untersuchungen vorläufig hier mitzuteilen. Beobachtungen am
lebenden Tiere zu machen , war mir nicht möglich, da mir zur Zeit,

als ich diese Zellen fand, frisches Material nicht mehr zur Verfügung

stand; meine Mitteilung umfaßt daher nur den anatomisch-histologi-

schen Befund.

Zunächst muß ich die anatomische Darstellung, die Wiedersheim

giebt , in einigen Punkten berichtigen. Das Gehirn ist mit dem
Ganglion opticum , wie bereits Weismann angiebt, durch zwei Kom-

missuren verbunden und nicht durch einen Stiel , wie Wiedersheim

abbildet. Der wurstförmige Körper im unteren Teil des Gehirns be-

steht nicht, wie Wiedersheim angiebt, aus Ganglienzellen, sondern aus

Punktsubstanz und entspricht dem unter den Entomostraken weit-

verbreiteten Gentralkörper ' ). Die mittlere, als „Körnerschicht" be-

schriebene Zone des Ganglion opticum habe ich gleichfalls gefunden
;

dieselbe stellt sich auf Schnitten als ein äußerst zartes Gerüstwerk

dar, durch welches die Sehfasern treten. Ich kann also hierin die

Angaben Wiedersheim's Carriere gegenüber, welcher nur zwei

Schichten unterscheidet, bestätigen. Es ist ersteres übrigens der typische

Bau des Sehganglions bei Arthropoden.

Das Gehirn besteht aus einer centralen Fasermasse (Punktsub-

stanz) und einer aus mehreren Reihen von Ganglienzellen gebildeten

Rindenschicht. Über derselben befinden sich die in Rede stehenden

Zellen überall, mit Ausnahme des unteren Teiles des Gehirns, aus dem

1) Claus hat diesen Körper bei Daphnia gleichfalls irrtümlich als

aus Ganglienzellen bestehend beschrieben (Zur Kenntnis der Organisation

und des feineren Baues der Daphniden etc. Ztschr. f. wiss. Zool , 1876).

In einer späteren Arbeit (Über den Organismus der Nebaliden etc. Wien,

1888) scheint er anzunehmen, dafs dieser Körper einer Vereinigung von

Kommissuren entspreche. Ob diese Ansicht haltbar ist, werde ich in

meiner ausführlichen Publikation erörtern.
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die Schlundkommissuren entspringen. Die Zellen sind groß und durch

gegenseitigen Druck polygonal abgeplattet. Sie besitzen einen wand-

ständigen Kern und Einschlüsse oder Vakuolen oder auch beides im

Protoplasmaleib ; die Einschlüsse haben die mannigfaltigste Gestalt :

hufeisen-, wurst-, bisquitförmig, bald mehrere Körper zu einem Haufen

zusammengedrängt. Dieselben werden durch Osmiumsäure stark ge-

schwärzt ; doch entspricht die Farbe nicht der charakteristischen Fett-

reaktion, sondern hat einen bräunlichen Ton. In einer Serie, bei der

das Osmium durch Wasserstoffsuperoxyd stark ausgezogen war, war

der Einschluß hellgelb, rund oder polygonal ; doch kann ich nicht aus-

schließen, daß diese Form durch die wenig intensive Färbung des

Einschlusses vorgetäuscht wird.

Vakuolen finden sich in einigen Serien sehr zahlreich, in andern

so gut wie gar nicht. Zellen mit großer Vakuole haben keinen andern

Einschluß, daneben finden sich Übergänge : Zellen mit mittelgroßem

Einschluß und ebensolcher Vakuole. Die Zellen liegen an den Seiten-

wänden des Gehirns in einfacher Schicht und sind am zahlreichsten

an der oberen Decke des Gehirns zwischen den beiden Kommissuren

zum Sehganglion, welche durch die Zellenschicht hindurchtreten, ohne

mit ihr Verbindungen einzugehen. Die Zellen grenzen nur an einer

kleinen Stelle zwischen den Sehkommissuren an die centrale Faser-

masse des Gehirns, stehen aber mit derselben in keiner Verbindung.

An vorsichtig getrommelten Zupfpräparaten findet man die Zellen

isoliert in der oben beschriebenen Gestalt; sie zeigen nirgends eine

Spur von Fortsätzen.

Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, daß die von Wieders-

HEiM beschriebenen Bewegungsvorgänge sich an diesen Zellen ab-

spielen, also nicht, wie Wiedersheim meint, im Innern des Gehirns,

sondern an der Decke desselben. In Anbetracht des ümstandes, daß

die fest aneinander gefügten, durch gegenseitigen Druck abgeplatteten

Zellen eine Veränderung ihrer Form nicht gut annehmen lassen, daß

ferner die von Wiedersheim abgebildeten Formen mit der Form der

von mir beobachteten Einschlüsse ziemlich genau übereinstimmen, daß

endlich Wiedersheim den Zellkern entweder nicht sah oder doch über

seine Beziehungen zu den Bewegungen keine Angaben macht, so daß

die Annahme berechtigt erscheint, derselbe sei an den Bewegungen

nicht beteiligt, komme ich zu dem Schlüsse, daß die von Wiedersheim

beobachteten Bewegungen sich an den Elementen abspielen, die ich

als Zelleinschlüsse geschildert habe. Ich bemerke nur noch, daß ich

mit dem Namen „Einschluß" lediglich einen im Zellieib befindlichen

und vom Protoplasma desselben wohl distinkten Körper bezeichnet
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haben will, ohne damit über die Zusammensetzung desselben irgend

etwas auszusagen. Nach den Beobachtungen Wiedersheim's scheint

es ja wohl außer Zweifel, daß derselbe aus Protoplasma besteht.

Was die Bedeutung dieser Zellen anlangt, so glaube ich nicht,

daß dieselben zu den nervösen Vorgängen irgend eine direkte Bezie-

hung haben: die Form, die Lage, sowie der Mangel jeder nachweis-

baren Verbindung mit dem Faserkern des Gehirns sprechen dagegen.

Über die Entstehung derselben kann ich gegenwärtig noch keine Mit-

teilung machen, da mir das entsprechende Material an jungen Tieren

mangelt. Sollte sich aber die Angabe Weismann's ^) bestätigen, daß

sich an der Stelle, wo sich beim erwachsenen Tiere die von ihm als

stark lichtbrecheude Körper beschriebenen Zellen, bei jugendlichen

Exemplaren größere Ganglienzellen befinden, so müßte mau eine Um-
bildung der Ganglienzellen in diese eigentümlichen Zellen annehmen,

was ja wohl auch das Nächstliegende ist; es muß aber hiebei ein

Funktionswechsel eingetreten sein. Welcher Art diese Funktion ist,

darüber lassen sich bei dem gegenwärtigen Stande der vorliegenden

Beobachtungen wohl nur Vermutungen anstellen. Die Vermutung

von Claus ^), daß es sich um ein Homologon des Nackenorgans handle,

hat wenig Wahrscheinlichkeit für sich. Bei dem Umstände, daß die

Einschlüsse sehr vergänglicher Natur zu sein scheinen, und daß Vaku-

olen an deren Stelle vorkommen, könnten Beziehungen zum Stoff-

wechsel nicht ausgeschlossen sein.

Jedenfalls aber handelt es sich um Bewegungsvorgänge innerhalb

fest begrenzter, dem Gehirn aufliegender Zellen, welche wohl zu den

nervösen Erregungsvorgängen keine Beziehungen haben dürften, und

möchte ich daher die Annahme Wiedersheim's, „daß die centrale

Nervensubstnnz nicht in starre Formen gebannt, sondern aktiver Be-

wegungen fähig ist", aus den vorliegenden Beobachtungen nicht als

erwiesen betrachten.

Schließlich bemerke ich noch, daß ich weder bei Leptodora

nächstverwandten Cladoceren, noch sonst bei Entomostraken irgend

etwas Ähnliches gefunden habe.

Neapel, 17. Dezember 1890.

1) Weismann, Über Bau und Lebenserscheinung von Leptodora hyalina.

Ztschr. f. wiss. Zool., 1874.

2) Claus, Zur Kenntnis der Organisation und des feineren Baues der

Daphniden etc. Ztschr. f. wiss. Zool., 1876.
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Nachdruck verboten.

Der Grastrulationsprozefs bei Lacerta agilis.

Von Dr. med. K. F. Wenckebach in Utrecht.

Mit 15 Abbildungen.

Die meisten Forscher, welche sich in den letzten Jahren mit der

Frage nach der Bildung der Keimblätter bei den Wirbeltieren be-

schäftigten, sind darüber einig geworden, daß in den Vorgängen, welche

sich bei den Amnioten am Primitivstreifen und bei der Chordabildung

abspielen, ein Gastrulationsprozeß sich, erkennen läßt. Über die Fest-

stellung aber, wie diese Gastrulation mit derjenigen niederer Wirbel-

tierformen vergleichbar ist, sind die Meinungen noch sehr verschieden.

Es handelt sich namentlich um die Lösung der Frage, wie sich aus

dem sekundär holoblastischen ^) Amphibieuei das sekundär meroblastische

Ei der Sauropsiden und aus einer diesem ähnlichen Form das tertiär

holoblastische Ei der Säugetiere ableiten läßt. Die bedeutendsten

Forscher haben versucht, das Problem zu lösen, aber Keibel, der in

seiner vorzüglichen Arbeit „Zur Entwickelungsgeschichte der Chorda

bei Säugern" 2) eine ausführliche Kritik über die von verschiedenen

Autoren verteidigten Theorien geliefert hat, zeigte „daß die bis jetzt

aufgestellten Theorien der Gastrulation für das Säugetiere! nicht durch-

zuführen sind, und daß dies insbesondere auch von den neuesten Ver-

suchen auf diesem Gebiete, von den Theorien von Rabl und van Bene-

den, gilt" 3).

Es müssen folgende Fragen beantwortet werden :

1. Bei niederen Wirbeltieren entsteht das zweiblätterige Stadium

durch Einstülpung der Wand der Blastula, durch die Gastrulation;

wie erklärt es sich, daß bei den Amnioten diese Einstülpung in einem

mehr oder weniger deutlich zweiblätterigem Stadium stattfindet?

2. Welche Bedeutung hat die untere Schicht des zweiblätterigen

Amniotenkeimes? In welcher Beziehung steht sie zur Bildung von

Chorda und Mesoderm?

1) Siehe Eabl, Theorie des Mesoderms, Morph. Jahrb., Bd. XV, 2. Heft.

2) Arch. f. Anat. u. Phys., Anat. Abth., 1889.

3) 1. c. pag. 51.
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3. Wie entsteht das Mesoderm?

Bezüglich der ersten Frage sei bemerkt, daß von Duval^) be-

hauptet wird, daß die untere Schicht schon durch Einstülpung am
Rande des Blastoderms entsteht, und ebenso von Hertwig ^) u. A.

für das Säugetierei die Entstehung der unteren Schicht einer Ein-

stülpung zugeschrieben wird. Wie aber, wenn nun auch die Vorgänge

an Primitivstreifen eine ziemlich vollständige Gastrulation darbieten?

Die Bedeutung der unteren Schicht für den Aufbau des Embryo
wird von den meisten Autoren als sicher angenommen, van Beneden
aber glaubt ihr bei den Säugern als einfachem Lecithophor eine Teil-

nahme an der Bildung absprechen zu müssen, indem sie höchstens einen

Teil der Darmwand bilden sollte.

Was die Entstehung des Mesoderms betrifft, so wird von fast allen

Forschern außer der Entwickelung vom Primitivstreifen aus auch eine

periphere Quelle im Bereiche des Entoderms angenommen.

Zur Ableitung des Säugerkeimes von der Amphibiengastrula fehlen

aber, meiner Ansicht nach , trotz zahllosen Untersuchungen sichere

Angaben über die Gastrulation bei den Sauropsiden , namentlich bei

den Reptilien, welche in dieser Hinsicht jedenfalls eine besonders

wichtige Form sind, weil hier, wie längst bekannt, ein offener Blasto-

porus längere Zei^; besteht. Ich war in der glücklichen Lage, viele

sehr gut präparierte junge Keimscheiben von Lacerta agilis speziell

in dieser Hinsicht untersuchen zu können, und veröffentliche die Er-

gebnisse dieser Untersuchung, weil diese mir besonders wichtig für die

Auffassung des Gastrulationsprozesses am Amniotenkeime erscheinen;

vorläufig nur als kurze Mitteilung, weil ich in den nächsten Monaten

keine Zeit zur Weiterführung meiner Untersuchungen haben werde.

Das Resultat der Eifurchung bei Lacerta agilis ist eine deut-

lich zweiblätterige Keimscheibe. Eine Furchungshöhle ist als feine

Spalte zwischen beiden Keimblättern vorhanden. Die Höhle unter der

Keimscheibe entsteht in dem weißen Dotter durch Flüssigwerden dieses

Nahrungsmaterials. Eine Einstülpung am Rande des Blasto-
derms, die mit diesem Vorgange bei Selachiern oder mit den Ab-

bildungen Duval's stimmen könnte, findet nicht statt. Die Fur-

chung setzt sich an den Rändern des Blastoderms fort. Diese Nach-

furchung verursacht die Umwachsung des Dotters. Zu der Zerklüftung des

Dotters und der regen Zellabschnürung an dieser Stelle sind die mannig-

1) M. DuvAL, De la formation du blastoderme dans 1' oeuf d' oiseau.

Annales des sc. nat., Zool. 1884.

2) 0. Heetwig, Lehrb. d. Entwickelungsgeschichte.
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fach als Parablast- oder Akroblastbildung beschriebenen Vorgänge zu-

rückzuführen. Es ist hier der jüngste Teil der Keimscheibe, welcher

sich allmählich in zwei deutlich trennbare Schichten differenziert, wie

dies in den frühesten Stadien in der Mitte der Keimscheibe stattfand.

Wie in diesem zweiblätterigen Stadium die Gastrulation sich vollführt,

wird von den beigegebenen Abbildungen illustriert. Fig. 1—6 sind

mediane Längsschnitte, 7— 10 Querschnitte durch verschiedene Ent-

wickelungsstadien, alle bei derselben (78-maliger) Vergrößerung mit der

Camera angefertigt.

Die Gastrulation macht sich allererst sichtbar als eine quer zur

Längsachse des späteren Embryo gestellte Einsenkung der oberen Keim-

schicht (Fig. 1 medianer Längsschnitt, Fig. 7 Querschnitt durch die

Einsenkung). Die Zellen an der Unterseite lösen sich ein wenig aus

ihrem epithelialen Verbände. An der hinteren Lippe dieses sich bil-

denden Blastoporus wuchern die Zellen von einer ziemlich großen

Strecke aus der unteren Fläche des oberen Keimblattes hervor und

schieben sich als eine fächerförmige Masse nach hinten zwischen beide

Keimblätter. Nach vorne schiebt sich auch eine kleine Zellmasse

zwischen beide Blätter hinein (Fig. 1). Das untere Keimblatt ist rein

passiv bei diesem Vorgang. Eine Teilnahme an der Zellwucherung

findet nicht statt.

'""'»'«»l ^>>n
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Die Zellwucherung ver-

größert sich und wird von einer

tiefen Einsenkung begleitet,

welche sich nach vorne zwischen

beide Keimblätter richtet. In

einem etwas späteren Stadium

nimmt man an der vorderen

Spitze dieser Zellmasse eine

Verbindung mit der primären

unteren Schicht wahr. Zu
gleicher Zeit ordnen sich die

Zellen in der dorsalen "Wand

der Einstülpung mehr epithelial

und werden zur Anlage der

Chorda (Fig. 3 und 8). Die

kleine, nach hinten gerichtete

Einstülpung ist konstant, aber

sehr schmal, nur in zwei oder

drei Längsschnitten sichtbar,

indem das Lumen der Ein-

stülpung selbst auf sieben oder

acht Schnitten sichtbar bleibt,

bei einer Schnittdicke von

0,01 mm also 0,07 mm breit

ist (vergl. Fig. 8).

Die weiteren Schicksale

der Einstülpung, die wir wohl

als Urdarm bezeichnen dürfen,

ergeben sich aus den in Fig.

4—6 abgebildeten Schnitten.

Der Vorderteil des ürdarmes

öffnet sich in die unter dem
Blastoderm sich befindende
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Höhle, indem die untere Wand des Urdarmes nach bei den Seiten wie

auseinandergezogen wird (Fig. 9, 10). Dabei bleibt oft noch hier und

da zeitweilig eine kleine Gewebsbrücke bestehen (Fig. 4, 5, 10; die

in Fig. 10 abgebildete untere Wand der Urdarrahöhle ist nur auf drei

Schnitten vorhanden, vorn und hinten ist der Urdarm noch unten

oflfen), wodurch Bilder entstehen, die lebhaft an die Eröffnung des

Chordakanals im Säugetierei erinnern (siehe Keibel 1, c. u. A.). Auch

die Seitenränder verbinden sich nun innig mit dem primären unteren

Keimblatt (Fig. 9, 10). An der hinteren Blastoporuslippe bleibt aber

die Trennung von der primären unteren Schicht noch lange bestehen.

Es wuchert hier ein mittleres Keimblatt frei zwischen die beiden pri-

mären Blätter ein (Fig. 4—6).

r>-A.>''

(Schluß folgt.)
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Anatomisclie Gesellscliaft.
Die diesjährige, fünfte, Versammlung der Gesellschaft wird zu

Pfingsten in München stattfinden.

Den Vorsitz wird führen Herr Geheimerat A. von Koelliker.

Vorläufiges Programm:
Sonntag, den 17. Mai, abends: gegenseitige Begrüßung.

Montag, den 18., Dienstag, den 19. und Mittwoch, den 20.: Referate,

Vorträge und Demonstrationen.

Dienstag, den 19., abends: gemeinsames Essen.

In Aussicht genommen sind zwei Referate, nämlich:

1) Über Zellteilung.

Referent: Professor Dr. W. Flemming.

2) Über die Ent Wickelung der Kopfnerven.
Referent: Professor Dr. von Kupffer.

Diejenigen Herren Mitglieder, welche entweder im Anschluß an

die beiden Referate zu sprechen, Vorträge zu halten oder Präparate

zu demonstrieren beabsichtigen , werden ersucht , die Themata bei

dem unterzeichneten Schriftführer möglichst frühzeitig anzumelden.

Wegen der für die Vorträge und Demonstrationen benötigten Ge-

rätschaften und Materialien, insbesondere wegen der Zahl der Mikro-

skope und der gewünschten Vergrößerungen wolle man sich an die

Herren Prof. Dr. von Kupffer (Gabelsbergerstr. 76 a) oder Prof.

Dr. RlJDiNGER (Arcostr. 10) in München wenden.

Unter dem Vorsitze der Genannten hat sich ferner ein Lokal-

Komitee gebildet, welches zu Auskunft betreffend Wohnungen und dgl.

bereit ist.

Im Januar 1891. Der Vorstand.

I. A.:

Karl Bardeleben, Schriftführer.

Die Herren M. Holl und Ritter von Haberler (beide in Graz)

haben durch Zahlung von je fünfzig Mark ihre Beiträge abgelöst.

Herr Ellenberger hat für 1891 fünf Mark gezahlt.

Der Schriftführer.

Personalia.
Erlangen. Prof. J. von Geelach tritt in den Ruhestand. An seine

Stelle ist sein Sohn, Prof. Leo Geelach, zum ordentlichen Professor und
Direktor der anatomischen Anstalt ernannt worden,

KrommaDD'sche Buchdruckerei (Hermann Pohle} in Jena,
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1. Lehr- und Haiidl)ücher. Bilderwerke.

Bronn's, H. G., Klassen und Ordnungen des Tierreichs, wissenschaftlich

dargestellt in Wort und Bild. Band 4, Würmer: Vermes. Fortgesetzt

von M. Braun. Lieferung 17, S. 513—560. Leipzig, Winter. 1,50. M.

— Band 6, Abteilung 5. Säugetiere: Mammalia. Fortgesetzt von W.
Leche. Lieferung 35 und 36, S. 721—768, mit 1 Tafel und 1 Blatt

Erklärungen. Ebenda. Zu je 1,50 M.

Eschner's anatomische Wandtafeln. 4 Blatt in Farbendruck. Imperial-

Folio. Leipzig, 1890, Leipziger Schulbilderverlag. Debit von F. E.

Wachsmuth. 5 M.

— Bau und Pflege des menschlichen Körpers. Als Erläuterung bez.

Text zu des Verfassers anatomischen Wandtafeln. Ebenda 1890. 56 SS.

mit Figuren. 0,60 M.

Landois, L., Lehrbuch der Physiologie des Menschen einschließlich der

Histologie und mikroskopischen Anatomie mit besonderer Berücksichti-

gung der praktischen Medicin. 7. Auflage, 2. Hälfte. Wien, 1890,

Urban und Schwarzenberg. XYI SS. und S. 401—1087 mit Holz-

schnitten. 12 M. (Vgl. A. A. Jahrg. V, No. 8, S. 218.)

6
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2. Zeit- und Oesellscliaftsschrlften.

Annales des sciences naturelles. Zoologie et paldontologie compreuant
ranatomie, la physiologie, la classification et l'histoire naturelle des

animaux. Publikes sous la direction de M. A. Milne-Edwabds, Paris,

E. MassoD, editeur. 8". Annee 58, 1890, S^rie VII, Tome X, No. 4— 6.

(Avec 7 Planches.)

Archiv für raikroskopische Anatomie. Herausgegeben von 0. Hert-
wiG in Berlin, von la Valette St. Geobge in Bonn und W. Waldeyek
in Berlin. Fortsetzung von Max Schultze's Archiv für mikroskopische

Anatomie, Band XXXVII, Heft 1. Mit 9 Tafeln. Bonn, Max Cohen &
Sohn (Fr. Cohen), 1891.
Inhalt: L. Blumenau, Zur Entwickelungsgeschichte und feineren Anatomie des

Hirnbalkens. — W. H. Cox, Imprägnation des centralen Nervensystems mit
Quecksilbersalzen. — H. Geiesbach, Beiträge zur Histologie des Blutes. —
Max Wolters, Die Conjugation und Sporenbildung bei Gregarinen. — Ribbekt,
Über die Eegeneration der Mammilla nebst Bemerkungen über ihre Entwicke-
lung.

Bulletins de la societe anatomique de Paris. Anatomie normale,

Anatomie pathologique , clinique. Bediges par MM. Toupft et Louis

GüiNON, söcre'taires. Paris, G. Steinheil, Editeur, 8*^. Ann^e LXV,
1890, S^rie V, Tome IV, Fascicule 21, De'cembre.

The Journal of Anatomy and Physiology Normal and Pathological.

Conducted by G. M. Humphbey, Sir William Tubnee and J. G. M'Ken-
DEiCK. London and Edinburgh, Williams and Norgate. Vol. XXV,
New Series Volume V, Part II, January, 1890. With Plates and
Woodcuts.
Inhalt: A. A. Kanthack, The Thyreo-glossal Duct. — Thomas W. Shore, On

the Origin of the Liver. — D. J. Hamilton. The Means by which the Oily

Debris in catarrhal Nephritis is removed from the Tubules. — E. C, Bening-
TON, Dissection of a Symelian Monster. — Moriz Benedikt, Some Points of

the Surface-Anatomy of the Brain. — ß. W. Shufeldt, Further Notes upon
the Crania of North American Indians. — W. Koqer Williams, Polymastism
with special Reference to Mammae Erraticae and the Development of Neoplasms
from Supernumerary Mammary Structures. — Robert Müir, Contributions to

the Physiology and Pathology of the Blood. — J. C. Webster, An improved
Method of Preparing large Sections of Tissues for Microscopic Examination. —
Arthur Thomson, Note on the Skin and Scalp of the Negro Foetus. — D. J.

Cunningham, The Sylvian Fissure and the Island of Reil in the Primate Brain. —
John Ferguson, The auditory Centre. — Proceedings of the Anatomical So-
ciety of Great Britain and Ireland, November 1890.

Journal de micrographie. Histologie humaine et comparee. — Anatomie
vdg^tale. — Botanique. — Zoologie. — Bact^riologie. — Applications

diverses du microscope. — Eevue bi-mensuelle des travaux frangais

et etrangers publice sous la direction du Dr. J. Pelletan. Paris,

Bureaux du Journal, 17, Rue de Berne. 8*^. Ann^e XIV, 1890, Nr. 12,

25 De'cembre.

3. Methoden der Untersuchung und Aufbewahrung.

Cox, W. H., Imprägnation des centralen Nervensystems mit Quecksilber-

salzen. Mit 1 Tafel. Archiv für mikroskopische Anatomie, Band 37,

Heft 1, S. 16—21.
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His, Wilhelm, Über Verwertung der Photographie zu Zwecken ana-

tomischer Forschung. Anatomischer Anzeiger, Jahrg. VI, 1891, No. 1,

S. 25—30,
Randall, B. Alex., The Corrosion Method in the Study of the Anatomy

of the Ear. Abstract of a Paper read before the College of Physicians

of Philadelphia Nov. 8th. The American Journal of Medical Science.

Vol. CI, 1891, No. 1, No. 225, S. 58—61.

Webster, J. C. , An improved Method of preparing large Sections of

Tissues for microscopic Examination. Read before the Pathological

Club. Journal of Anatomy and Physiology, Vol. XXV, New Series

Vol. V, Part II, 1891, S. 278-281.

4. Allgemeines.

(Mehrere Systeme. Topographie.)

Demme, C, Versuche über die Erreichbarkeit der Halswirbel von der

Mundhöhle aus. Berlin, Buchdr. Schade. 31 SS. 8«. (Vermutlich Disser-

tation.)

5. Zellen- und Gewebelehre.

Cunningliam, J. T., Spermatogenesis in Myxine. Zoologischer Anzeiger,

Jahrg. 14, 1891, No. 354, S. 22— 27.

van Gebuchten, A., Le mecanisme de la secretion. Avec 7 figures.

Anatomischer Anzeiger, Jahrg. VI, 1890, No. 1, S. 9— 11.

Paladine, Giovanni, Gl' infinitamente piccoli o i trioufi della dottrina

cellulare. Discorso inaugurale. (Universitä di Napoli, 2 nov. 1890).

Napoli, 1890. Estr. d. Annuario scolastico, Anno 1890—91. 25 SS. 4<».

Rohde, Emil, Histologische Untersuchungen über das Nervensystem der

Hirudineen. Sitzungsberichte der Kgl. Preußischen Akademie der

Wissenschaften zu Berlin, 1891, III, S. 21— 32.

Schneider, A., Studien zur Systematik und zur vergleichenden Anatomie,

Entwickelungsgeschichte und Histologie der Wirbeltiere. Fragment.

5 Tafeln. Erklärung derselben: Zoologische Beiträge, herausgegeben

von Antok Schneidee, Band II, Heft 3, 1890, S. 268—270.

Solger, Bernhard, Über pigmentierte Zellen und deren Centralmasse.

Mit 1 Tafel. Mitteilungen aus dem naturwissenschaftlichen Verein für

Neu-Vorpommern und Rügen in Greifswald, Jahrgang 22, 1890, S. 1

—34. (Vgl. A. A. Jahrg. V, No. 2, S. 37.)

Staderini, Butilio, Contribute alio studio del tessuto intersliziale di al-

cuni nervi craniensi dell' uomo. Siena, 1890. Estr. dal Monitore zoo-

log. italiano, Anno I, No. 12, Dec. 1890. 11 SS. 1 Taf.

6. Bewegungsapparat.

Bessel-Hagen, Fritz, Über Knochen- und Gelenkanomalien, insbesondere

bei partiellem Riesenwuchs und bei multiplen cartilaginären Exostosen.

Aus der chirurgischen Klinik und Poliklinik in Heidelberg.
^
Mit 3

Tafeln. Auszugsweise vorgetragen am 4. Sitzungstage des XIX. Kon-

5*
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greases der deutschen Gesellschaft für Chirurgie in Berlin, 12. April

1890. Archiv für klinische Chirurgie, Band 41, Heft 2, 1891, S. 420

—466.
Cuyer, Edouard, Anomalies osseuse et musculaire. Observations faites

au laboratoire d'anatomie de l'Ecole nationale des beaux arts. Bulletins

de la socidte d'anthropologie de Paris, Sdrie IV, Tome I, 1890, Fasci-

cule 3, 8. 557— 570. Avec illustrations.

a) Skelett.

Lwoff, Basilius, Über Bau und Entwickelung der Chorda von Amphioxus.

Mit 1 Tafel. Mitteilungen der zoologischen Station zu Neapel, Band 9,

Heft 4, 1891, S. 483—502.
Manouvrier, Malformation des doigts de la main. Bulletins de la society

d'anthropologie de Paris, Serie IV, Tome I, 1890, Fascicule 3, S. 464.

Nicolas, A., Nouvelles observations d'Apophyse sus-epitrochleeune chez

l'Homme. Kevue biologique du Nord de la France, Tome III, 1890
— 1891, No. 4, Janvier 1891. Extrait: Lille, 1890. 16 SS. B».

2 Taf.

Weiss, L., Beiträge zur Anatomie der Orbita. III. Über daa Verhalten

der Orbita bei den verschiedenen Kopf- und Gesichtsformen, Tübingen,

1891, Laupp. VII u. 132 SS. mit 24 Textabbildungen u. 9 Tabellen.

10 M.

b) Bänder. Gelenke. Muskeln. Mechanik.

von Bernstorff, E., Ein eigentümlicher Fall von hernienartiger Vorwöl-

bung des Zwerchfelles. Kiel, Lipsius und Tischer, 1890. 14 SS. mit

1 Tafel. 8».

Le Double, A., Sur trente-trois muscles pr^sternaux. Bulletins de la so-

ci^te d'anthropologie de Paris, S^rie IV, Tome I, 1890, Fascicule 3,

S. 533—554. Discussion.

Schneider, A., Zur frühesten Entwickelung besonders der Muskeln der

Elasmobranchier. Mit 1 Tafel. Zoologische Beiträge, herausgegeben

von Anion Schneider, Band II, Heft 3, 1890, S. 251—266.

7. Gefäfssystem.

Arnaud, H., Präsentation d'un cas d'anomalie de position du coeur.

Comptes rendus hebdomadaires de la soci^td de biologic, Sdrie 9,

Tome III, 1891, No. 1, S. 8—10.
Freymann, A., Über einen Fall von angeborenem Herzfehler nebst Be-

merkungen zur physikalischen Diagnostik des Herzens im Säuglings-

alter. Jahrbuch für Kinderheilkunde, Neue Folge Band 32, 1891, Heft

1. 2, S. 68—77.
Le Double, A., De la reproduction de la formule aortique de l'orang,

du gibbon, de tous les autres singes et des carnassiers chez l'homme.

Bulletins de la soci^t^ d'anthropologie de Paris, S^rie IV, Tome I,

1890, Fascicule 3, S. 555—556. Discussion: S. 557,

Tuffller et Lejars, Les veines de la capsule adipeuse du rein. Archives

de Physiologie, Ann^e 23, 1891, No. 1, S. 41—57.
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S. Integument.

Bibbert, Über die Regeneration der Mammilla nebst Bemerkungen über

ihre Entwickelung. Mit 1 Tafel. Archiv für mikroskopische Anatomie,

Band 37, Heft 1, S. 139—158.

Thomsen, Arthur, Note on the Skin and Skalp of the Negro Foetus.

With 1 Plate. Journal of Anatomy and Physiology, Vol. XXV,
New Series Vol. V, Part II, 1891, S. 281— 285.

"Williams, W. Roger, Polymastism with special Reference to Mammae
Erraticae and the Development of Neoplasms from Supernumerary

Mammary Structures. The Journal of Anatomy and Physiology, Vol.

XXV, New Series Vol. V, Part II, 1891, S. 225—255.

9. Darmsystem.

Hartmann, A., Atlas der normalen und pathologischen Anatomie der

Nase, quer 4^. Berlin, 1891, Fischer's medicinische Buchhandlung,

H. Kornfeld. 12 Lichtdrucktafeln mit einem Blatte Text. In Lein-

wand-Mappe 10 M.
Kanthack, A. A., The Thyreo-glossal Duct. The Journal of Anatomy

and Physiology, Vol. XXV, New Series Vol. V, Part II, 1891, S. 155
— 165. With 1 Plate.

a) Atmungsorgane

(inklus. Thymus und Thyreoidea).

Vacat.

b) Verdauungsorgane.

CoUin, Molaire d'Elephas primigenius. Bulletins de la soci^te d'antbro-

pologie de Paris, S^rie IV, Tome I, Fascicule 3, 1890, S. 463.

Ferguson, John, Some important Points regarding the Appendix ver-

miformis. The American Journal of Medical Science, Vol. CI, 1891,

No. 1 = No. 225, S. 61—62.
Hippie, A. H., Implantation of Teeth. Dominion Dental Journal, Toronto,

1890, II, S. 143—147.
SchefiT, J. jr.. Ein Fall von drei beiderseits im Unterkiefer typisch aus-

gebildeten Backenzähnen. Österreichisch-ungarische Vierteljahrsschrift

für Zahnheilkunde, Wien 1890, Bd. VI, S. 178—180.
Shore, Thomas W., Notes on the Origin of the Liver. From the Bio-

logical Department of St. Bartolomew's Hospital. The Journal of Ana-

tomy and Physiology, Vol. XXV, New Series Vol. V, Part II, 1891,

S. 166—197. With 1 Plate.

Thesen, Jörgen, Bidrag till tarmkanalens histologi og physiologi hos

torsken (Gadus Morhua). Med 1 planche. Archiv for Mathematik og

Naturvidenskab. Bind. XIV, Heft. 3 og 4, 1890, S. 220-231.
Walkhoflf, O., Die Unregelmäßigkeiten in den Zahnstellungen und ihre

Behandlung. Leipzig, 1891, Felix. VII u. 130 SS. mit 130 Holz-

schnitten. 8 M.



68

10. Ham- und Geschlechtsorgane.

a) Harnorgane

(inklus. Nebenniere).

Tuffier et Lejare, Les veines de la capsule adipeuse du rein. (8. ob.

Kap. 7.)

b) Geschlechtsorgane.

Vacat.

11. Nerrensystem und Sinnesorgane.

a) Nervensystem (centrales, peripheres, sympathisches).

Arloing, S., Des rapports fonctionnels du cordon sympathique cervical

avec l'^piderme et les glandes. Avec 1 planche. Archives de phyaio-

logie, Annde 23, 1891, No. 1, S. 160—171.
Benedikt, Moriz, Some Points of the Surface-Anatomy of the Brain

:

An open Letter to Sir William Tuenee. Journal of Anatomy and Phy-
siology, Vol. XXV, New Series Vol, V, Part II, 1891, S. 210—221.

Blumenau, L., Zur Entwickelungsgeschichte und feineren Anatomie des

Hirnbalkens. Aus dem I. anatomischen Institute in Berlin. Mit 1

Tafel. Archiv für mikroskopische Anatomie, Band 37, Heft 1, 1890,
S. 1— 15. (Vgl. A.A. Jahrg. VI, No. 1, S. 8.)

Brosset, Joseph, Contribution ä l'etude des connexions du cervtlet.

These de Lyon, Ddcembre 1890.

Cunningham, D. J., The Sylvian Fissure and the Island of Reil in the

Primate Brain. The Journal of Anatomy and Physiology, Vol. XXV,
New Series Vol. V, Part II, 1891, S. 286—291.

Doyon, Maurice, Recherches sur les nerfs vasomoteurs de la retine et

en particulier sur le nerf trijumeau. Travail du laboratoire de M. le

professeur Moeat. — Faculty de medecine de Lyon. Archives de physio-

logic, Anne'e 23, 1891, No. 1, S. 154-159.
Ferguson, John, The auditory Centre. The Journal of Anatomy and

Physiology, VoL XXV, New Series VoL V, Part II, 1891, S. 292—293.
Grawitz, Ein Fall von Aplasie der Großhirnhemisphären. Aus dem pa-

thologischen Institut der Universität Greifswald. Deutsche medicinische

Wochenschrift, Jahrgang 17, 1891, No. 4, S. 146—147.
Jacobsohn, Louis, Ein Fall von partieller Doppelbildung und Hetero-

topie des Rückenmarkes. Aus dem Laboratorium von Mendel. Neu-
rologisches Centralblatt, Jahrgang 10, 1891, No. 2, S. 38—45.

Jelgersma, G. , Noch einmal die Entstehung von Gehirnwindungen.
Centralblatt für Nervenheilkunde und Psychiatrie, Jahrgang XIV, Neue
Folge Band II, 1891, Januar, S. 1—10. (Vgl. A. A. Jahrg. V, No. 24,

S. 689.)

Morat, J. P., Becherches sur les nerfs vaso-moteurs de la tete. Trajet

intra-cranien des vaso-moteurs auriculaires. Travail du laboratoire de
la Faculty de me'decine. Archives de physiologie, Ann^e 23, 1891,
No. 1, S. 87—95.
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Pouchet, Gr., Sur la moelle ^piniere du Cachalot. Comptes rendus heb-

domadaires de la societe de biologie, Sdrie 9, Tome III, 1891, No. 1,

S. 11— 14.

Richard, Jules, Note preliminaire sur le systeme nerveux de quelques

especes de Diaptomus. Bulletin de la societe zoologique de France

pour I'ann^e 1890, Tome XV, No. 10, S. 212—218.

Roh de, Emil, Histologische Untersuchungen über das Nervensystem

der Hirudineen. (S. oben Kap. 5.)

Samassa, P., Über eigentümliche Zellen im Gehirne von Leptodora. Ana-

tomischer Anzeiger, Jahrgang YI, 1891, No. 2, S. 54—56.

Singer, J., und Münzer, E., Beiträge zur Anatomie des Centralnerven-

systemes, insbesondere des Rückenmarkes. Leipzig, 1891, Freytag in

Kommission. 22 SS. mit 3 farbigen Tafeln. Sonderdruck. Imp.-40.

3,60 M.
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Der Oastrulatlonsprozefs bei Lacerta agilis.

Von Dr. med. K. F. Wenckebach in Utrecht.

Mit 15 Abbildungen.

(Schluß.)

In der Mitte der dorsalen Wand des Urdarms geht nun die

Weiterbildung der Chordaanlage vor sich, indem sich die Zellen epi-

thelial und etwas konzentrisch ordnen (Fig. 10). Die beiden seitlichen

Wände des Urdarms, die durch die ventrale Entfaltung desselben

neben der Chordaanlage gelagert wurden, werden zum Teil zur spä-

teren dorsalen Darmwand. Von dieser Stelle, seitlich von der Chorda-

anlage , entwickelt sich das gastrale Mesoderm. Von dem ganzen

Umfang des Blastoporus wuchert das peristomale Mesoderm zwischen

beide primäre Schichten. Beide Abteilungen des Mesoderms gehen

seitlich von dem Blastoporus von Anfang an kontinuierlich inein-

ander über.

Die Entwicklung der Chorda und des gastralen Mesoderms be-

schränkt sich nicht auf diese dorsale Wand des Urdarms, sondern

schreitet cranialwärts fort, und zwar in dem Bereiche des primären

unteren Keimblattes. Dieses liefert das Material dazu, indem sich

(Fig. 4— 6) auf einer ziemlich schmalen, aber weit nach vorne reichenden

Strecke vor dem Urdarm die Zellen des unteren Keimblattes stark

vermehren, wie aus den zahlreichen karyokinetischen Figuren ersichtlich

ist. Durch die rege Zellteilung schieben sich die Zellen übereinander;

oft wird das untere Keimblatt dadurch an dieser Stelle gefaltet

(Fig. 6); die Zellen werden kleiner, ärmer an Dotterkörnchen, ordnen

sich zu einem Cylinderepithel und schließen sich vorne an die Chorda-

anlage an. Nicht nur die Chordabildung, sondern auch die Entwickelung

des gastralen Mesoderms auf der Grenze von Chordaanlage und Darm-
entoderm schreitet auf diese Weise vorwärts *), und zwar bis in die

Spitze des Kopfes. Ich habe dies in allen von mir untersuchten Stadien

1) Rabl 1. c.

2) Siehe Fig. 11, ein Querschnitt 0,44 mm von der Oberlippe 220mal
vergrößert.
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konstatiert, sogar in solchen, wo schon zahlreiche Ursegmente ausge-

bildet waren, und ich wäre imstande, zahlreiche Abbildungen zu geben,

wie sie von Mitsukuru und Ishikawa^) in ihren Fig. 25—29 für

Chelonia gegeben sind. Von einer peripheren Abspaltung von Meso-

derm aus dem unteren Keimblatt habe ich keine Spur finden können.

Die Chorda wächst auch caudalwärts durch rege Zellbildung an

der vorderen Blastoporuslippe, der ümschlagestelle des primären oberen

Keimblattes. Indem nun die Chorda und auch die Quelle des gastralen

Mesoderms nach vorne und nach hinten vergrößert wird, kommt der

älteste Teil von beiden in die Mitte zu liegen. In Übereinstimmung

damit bilden sich die ersten Ursegmente in der Mitte des Embryo

aus, indem vorne und hinten die Eutwickelung von Chorda und Meso-

derm noch fortwährend weiter geht.

Fassen wir diese kurze Darstellung zusammen, so geht aus meinen

Präparaten Folgendes hervor.

1. Das zweiblätterige Stadium der Keimscheibe von Lacerta ent-

steht als Resultat der Furchung, nicht durch Einstülpung.

2. Die Gastrulation findet statt durch Einstülpung des oberen

Keimblattes. Aus dem eingestülpten Urdarm wird ein kleiner Teil der

Darmwand. In ihrer dorsalen Wand bildet sich die Chorda, neben

dieser entwickelt sich das gastrale Mesoderm, und von dem ganzen

Umfang des Blastoporus entwickelt sich das peristomale Mesoderm.

3. Die Bildung von Chorda und gastralem Mesoderm setzt sich

cranialwärts in die untere Schicht fort.

Die Vergleichung dieser Entwickelungsvorgänge mit dem Gastru-

lationsprozeß der übrigen Wirbeltierformen bietet keine Schwierigkeiten.

Die Ähnlichkeit der Gastrulation des Reptilieneies mit demselben

Vorgang am Säugerei fällt stark ins Auge. Es ist klar, daß, indem

der Dotter verschwunden ist, das cenogenetisch entstandene primäre

untere Keimblatt sich auf die nunmehr tertiär holoblastische Form

vererbt hat: daher stammt die primäre zweiblätterige Keimblase der

Säugetiere. Denkt man sich dazu das Lumen der Gastrulaein-

stülpung mehr oder weniger reduziert, so wird, wie schon vielfach aus

theoretischen Gründen verteidigt wurde, die hintere Blastoporuslippe

zum Primitivstreifen (Gastrulaleiste), die Stelle, wo die Einstülpung

stattfindet, wird zum HENSEN'schen Knoten. Die nach vorne gerichtete

uud von einer Einstülpung begleitete Zellwucherung von Lacerta

ist der zeitweilig frei zwischen beiden Blättern sich vorwärtsschie-

1) MiTSXjKUEU and Ishikawa, On the formation of the germinal layers

in Chelonia, Quart. Journal. Micr. Sc, Vol. XXVII.



74

bende Kopffortsatz des Primitivstreifens; bei beiden verlötet sich die

Spitze mit dem primären unteren Keimblatt. Der Kanal (Chordakanal

der Säuger, Urdarmhöhle der Reptilien), welcher sich bei den Säuge-

tieren etwas später ausbildet, öffnet sich teilweise in die unter dem
Blastoderm sich befindende Dotterhöhle, und zwar bei beiden Formen

genau auf dieselbe Weise (siehe oben). Mediodorsal bildet sich

in dem Urdarm die Chorda, und so wie bei Reptilien das Mesoderm

sich vom Umfang des Blastoporus und vom ürdarm aus bildet, ent-

wickelt dieses sich bei vielen Formen der Säugetiere seitlich und

nach hinten vom Primitivstreifen und seitlich vom Kopffortsatz. Ich

glaube nicht, daß man sich die Vergleichbarkeit beider Gastrulations-

formen noch vollständiger wünschen kann. Alle Details stimmen

überein.

Wir können nach dem oben Angeführten für die Ableitung der

Säugergastrula wohl eine Generation in dem Säugetierstammbäum zu-

rückgehen und brauchen uns jetzt nur zu fragen: Wie läßt sich der

zweiblättrige Reptilienkeim von der sekundär holoblastischen Form
ableiten? Wenn man die Vorgänge bei der Gastrulation des Amphi-

bieneies genau ins Auge faßt, wird auch diese Ableitung kaum auf

Schwierigkeiten stoßen.

Bei den primär holoblastischen Eiern des Amphioxus sind in dem
Blastulastadium die zukünftigen Entodermzellen zwar dotterreicher

und größer als die übrigen Zellen, können aber durch die Einstülpung

alle noch bewältigt werden. In den sekundär holoblastischen Eiern

der Amphibien wird der Dotter zwar noch gefurcht, aber die dotter-

reichen Zellen sind in so großer Menge vorhanden, daß nur ein kleiner

Teil eingestülpt werden kann. Ein Teil des Entoderms kommt schon

durch die Furchung ins Innere der Keimblase zu liegen und wird

später, wenn die Einstülpung auf der Grenze der großen Dotterzellen

aufgetreten ist, dem Einstülpungsentoderm zugeteilt. Bei den Reptilien

hat die Dottermasse dermaßen zugenommen, daß nur ein kleiner Teil

des Dotters gefurcht wird, an eine Einstülpung von Dotterelementen

aber nicht mehr gedacht werden kann. Die oberflächlich auftretende

Einstülpung muß sich sekundär verbinden mit den Dotterzellen, welche

nicht mehr wie im Amphibienei ein in der Keimblase sich befindender

Zellklumpeu siud, sondern durch die Flächeuausdehnung des Blasto-

derms in der Form einer unteren Zellschicht sich ausbilden. Meine

Meinung wird durch die schematischen Figuren A

—

D illustriert; nur

C ist eine hypothetische Zwischenform, A, B und D geben thatsächlich

den Vorgang resp. bei Amphioxus, Amphibien und Lacerta wieder.

Aus dieser Anschauung geht hervor, daß die primäre untere
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Schicht des zweiblätterigen Keimes der Reptilien (und der Säugetiere)

den Dotterzellen des Amphibieneies gleich zu setzen sei. Die Dotter-

höhle unter dem Blastoderm ist, wie dies von van Beneden M und

Keibel^) für möglich erachtet wurde, ein intercellulärer Raum, mit

den Räumen zwischen den Dotterzellen des Amphibieneies vergleichbar.

Die Zellen der primären unteren Schicht sind mit den Zellen des ein-

gestülpten Urdarms durchaus gleichwertig, nur sind die ersteren auf

ceuogenetischem Wege in die Lage einer unteren Keimschicht ge-

kommen , indem durch die Einstülpung des primären oberen Keim-

blattes die palingenetische Entodermbildung durch Gastrulation sich

erhalten hat=*). Es liegt also auch nichts Wunderbares oder Wider-

sinniges mehr darin , daß beide Entodermabteilungen gesondert auf-

treten, aber bald innig miteinander verwachsen*). Weiter ist es

1) VAN Beneden, Anat. Anz. 1888, pag. 712.

2) Keibel, 1. c. pag. 13.

3) Die eingestülpte Zellmasse ist natürlich Entoderm, nicht Mesoderm,

wie Stkahl behauptet. Daher stammte die Verwirrung über die Frage

nach dem mesodermalen Ursprung der Chorda bei den Aranioten.

4) Ich werde weiter folgende Namen für die beiden Entodermabtei-

lungen anwenden. Die primäre untere Keimscbicht ist das ceno gene-

tische Entoderm, die durch Einstülpung entstandene Urdarmwand ist

palingeneti sches Entoderm. Zusammen bilden sie das Entoderm.

Es ist dies in Übereinstimmung mit der Nomenklatur, die Hübbecht vor-

schlä«^t in seiner bald zu erscheinenden Abhandlung über die Entwicklung
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durchaus verständlich, daß das cenogonetische Entoderm teilnimmt an

der Bildung des Embryo, namentlich an dem cranialen Wachsthum
von Chorda und gastralem Mesoderm. Auch bei den Amphibien findet

man, daß die von vornherein in der Keimblase vorhandenen dotter-

rcichen Eutodermzellen sich vorne an die Chordaanlage anreihen. Man
achte z. B. auf die Fig. 2—8, Taf. II, aus Hertwig's Entwickeluug
dos mittleren Keimblattes der Wirbeltiere. Ebenso wie

sich dabei die Gastrulahöhle mit den sozusagen freikommenden Räumen
zwischen den Dotterzellen vergrößert, vergrößert sich die Urdarmhöhle

des Reptilieneies mit der subblastodermalen Höhle, um diesen Raum
für die spätere Darmhöhle zu benutzen. Es ist übrigens nicht der

Raum, sondern die Wand, die eine Höhle charakterisiert.

Weshalb nun bei der phylogenetischen Entwickelung der sekundär

meroblastischen Eier aus den sekundär holoblastischen Eiern nicht

derselbe Weg eingeschlagen wird, welcher bei der Entwickelung der

primär meroblastischen Eier zum Randblastoporus führt, das ist ein

neues Problem, welches u. a. auch Rabl zu lösen versuchte. Meiner

Ansicht nach muß man die Ursache suchen in dem Verlauf der Fur-

chung, und diese wird bedingt von der Anhäufung des Dotters im Ei,

ist aber natürlich auch in hohem Maße beeinflußt von zahllosen erb-

lichen Tendenzen. Man muß die Beantwortung dieser Frage erwarten

von einer Vergleichung der Furchung bei dotterreichen primär und

sekundär holoblastischen Eiern. Es muß der Verlauf der Furchung

bei diesen beiden Formen ganz verschieden sein, wenn man bedenkt,

daß das Amphibienei sich phylogenetisch entwickelt hat aus einer dem

Selachierei ähnlichen Form. Diese Entwickelung wird uns deutlicher

durch die Vorgänge, welche sich bei der Bildung des Dotterpfropfes

abspielen. Ganz anders als bei den primär holoblastischen Eiern ist

der Urmund hier anfangs eine quergestellte Spalte auf der Grenze der

großen und der kleinen Furchungskugeln. Die beiden seitlichen Spitzen

dieser Spalte wenden sich rückwärts und verbinden sich zu einem

Ringe (vergl. die Fig. Hertwig's u. A.). Dieser Vorgang entspricht

vollkommen der Schließung des Randblastoporus der Selachier, wenn

man annimmt, daß durch die Abnahme des Dotters dieser auch schon

ganz gefurcht ist, wenn die Einstülpung auftritt. Der anfangs quer-

gestellte Urmund des Reptilieneies und die spätere Rückwärtsbiegung

der Seiten desselben mögen eine Erinnerung an diese Bildung des

Dotterpfropfes am Amphibienei und zugleich eine Andeutung sein,

von Sorex. Man vermeide doch den Namen Parablast oder Para-
derm, welcher schon so viel Verwirrung in die Begriffe und in die

Nomenklatur gebracht hat.
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wie sich die hintere Lippe des Blastoporus zu einem Primitivstreifen

mit Primitivrinne hat ausbilden können,

Ist auf diese Weise die Durchführung der Gastraeatheorie durch

die ganze Reihe der Wirbeltiere gelungen, so findet auch die Coelom-

theorie der Gebrüder Hertwig immer neue Bestätigung. Denn die

Entwickelung des Mesoderms ist auch für die Reptilien in der Weise

festgestellt, daß (wie Mitsuküru und Isiiikawa ^) für Chelonia be-

schrieben) das gastrale Mesoderm aus der Grenzstelle zwischen Chorda-

und Darmentoderm , das peristomale Mesoderm aus dem Rande des

Blastoporus entsteht. Wie schon gesagt, habe ich von einer anderen,

bez. peripheren Quelle des Mesoderms keine Spur aufgefunden. Jeden-

falls hat der Raudwulstj wo die Nachfurchung stattfindet, nichts damit

zu schaffen.

Ich möchte noch bemerken, daß aus meinen Präparaten ganz

zweifellos hervorgeht, daß Strahl vollkommen recht hat, wenn er die

Bildung der peripheren Blutgefäße und Blutinseln ganz dem Meso-

derm zuschreibt.

Utrecht, 7. Dezember 1890.

Nachtrag.

Nach Abschluß und Absendung obiger Abhandlung fand ich in

der letzten Nummer des Biologischen Centralblattes (15. Nov. 1890)

die höchst interessante Arbeit von Ludwig Will „Zur Entwickelungs-

geschichte des Geckos'' vor. Es tritt die Gastrulation beim Gecko

in noch überzeugenderer Weise als Einstülpung des oberen Keim-

blattes auf als bei Lacerta, namentlich erreicht der Urdarni eine

Länge von 1,08 mm, indem er bei Lacerta nur ungefähr 0,4 mm
lang wird und sich dann schon auf die oben beschriebene Weise in

den subblastodermalen Raum öffnet. Es kommt auch mir vor, daß

die Vorgänge, wie sie sich beim Gecko abspielen, mehr der Gastru-

lation der Amphibien sich nähern, indem sie bei Lacerta schon auf

die Gastrulation der Säugetiere hinweisen. Ich glaube, daß durch

die Befunde beim Gecko und bei Lacerta, auch ohne Kenntnis

der Entwickelungsgeschichte von Ichthyophis und Echidna, die

Ableitung der Säugergastrula von der Amphibiengastrula in über-

zeugendster Weise gelungen ist.

Utrecht, 17. Dezember 1890.

1) 1. c. pag. 240 ff.
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Nachdruck verboten.

Attraktionssphüren und Centralkörper in Gewebszellen und
Wanderzellen.

Von W. Flemming in Kiel.

Mit 5 Textbildern.

Die von E. van Beneden entdeckten Attraktionssphären und

Centralkörper der Zelle, welche während der Teilung namentlich an

Sexualzellen so auffällig in Erscheinung treten, sind an anderen Zellen-

arten und außerhalb der Mitose bis jetzt noch nirgends als recht deut-

lich wahrnehmbar erkannt, mit Ausnahme des einen interessanten Ob-

jekts, das Solger 1) gefunden und beschrieben hat: Pigmentzellen der

Fische, bei denen zwar nicht der Centralkörper, aber sehr klar die

Sphäre als ein heller pigmentloser Fleck in der ruhenden Zelle vor-

liegt. Rabl 2) hat die Sphäre bei Epithelien von Triton an den po-

laren Dellen von Tochterkernpaaren zuweilen wahrnehmbar fortbeste-

hend gefunden, als eine stärker lichtbrechende, gegen den Zellleib nicht

scharf abgesetzte Stelle. Die Centralkörper sind außerhalb der eigent-

lichen Mitose des Kerns meines Wissens bei Gewebszellen noch nicht

bestimmt beobachtet. F. Hermann, dessen kürzlich erschienenem Auf-

satz 3) wir eine genaue Verfolgung der Spindelbildung bei den Sper-

matocyten verdanken, stellt am Schluß die Frage: wie gestaltet sich

die Entstehungsweise der Spindel für die gewöhnlichen Gewebszellen,

und vermutet, daß es zu einer endgültigen Lösung derselben noch sehr

langwieriger Arbeit bedürfen werde. Diese Besorgnis kann ich schon

jetzt einigermaßen zerstreuen.

Bei den Leukocyten von Salamandra war es mir schon im letzten

Herbst geglückt, die strahligen Sphären und ihre Centralkörper zu

finden, und zwar außerhalb jeder Mitose der Zellen. Näheres darüber

ist in einer demnächst erscheinenden Arbeit*) beschrieben und das

1) B. SoLGEB, Über pigmentierte Zellen und deren Centralmasse.

Mitteil, des naturw. Vereins von Neuvorpommern und Eugen, 22. Jahrg.,

1890, und: Zoolog. Anzeiger 1890.

2) C. Käbl. Über Zellteilung. Anatomischer Anzeiger 1889, Nr. 1,

S. 22. — Ich kann diese Beobachtung auch für Salamanderzellen bestä-

tigen , sowie auch die Angabe Rabl's , dafs die Sphäre in dieser Form
zwar in vielen, aber keineswegs allen solchen Tochterzellen zu erken-

nen ist.

3) F. Heemann, Die Entstehung der karyokinetischen Spindelfigur.

Münchener med. Wochenschrift 1890, Nr. 47.

4) Archiv f. mikr. Anatomie.



Untersuchungsverfahren ^) daselbst genauer besprochen. Seitdem habe

ich mich bemüht, an Präparaten, die mit dem gleichen Verfahren schon

im Frühling vorigen Jahres hergestellt waren und zum Teil auf dem

Berliner Kongreß demonstriert wurden, auch in fixen Gewebszellen

jene Dinge zu finden , und es ist mir das in Bezug auf die Central-

körper über Erwarten gelungen. Da diese außerhalb des Verlaufs der

Mitose hier sehr klein sind, gehören dazu freilich Objekte, bei denen

jede Verdunkelung durch über- oder unterlagernde Dinge, und wären

es auch nur feine Körnchen oder Bindegewebsfibrillen , ausgeschlossen

ist; ich habe mich deshalb zunächst an sehr flachgeformte Zellen:

Epithelien der Lunge, flache Bindegewebs- und Endothelzellen des

Bauchfells bei der Salamanderlarve gehalten.

Hier gelang es mir, die Centralkörper nicht nur in den frühesten

Stadien der Knäuelbildung zu erkennen, sondern auch in Zellen, deren

Kerne durchaus die Beschafi'enheit von ruhenden zeigen.

Fig. 1. Fig. 3. Fier. 4.

Fig. 5.

Fig. 1—4: Kerne von Endothel- und Bindegewebszellen
des Peritoneums; Fig. 5: Leukocyt aus demselben. Fig. 2: ein

beginnendes Spirem. lu den 4 ersten Bildern ist der Zellleib

nicht mit gezeichnet, um die Centralkörper im Zinkdruck nicht

undeutlich zu machen ; diese sind, aus demselben Grunde, ab-

sichtlich um ein weniges gröfser dargestellt, als es der be-

treffenden Vergröfserung entspricht. Bei der Wiedergabe der

Kernstruktur ist nur die obere Hälfte der Kerne gezeichnet.

In Fig. 5 ist der Centralkörper in der strahligen Sphäre, nur
zur Verdeutlichung des Zinkdrucks , von einem hellen Ring
umgeben dargestellt, welcher in natura fortzudenken ist. — Mit

Zeiss Apochr. 2 mm 1, 40, Oc. 6 u. 8, Fig. 1 noch stärker

vergr. gegeben.

1) Eine Dreifachbebandlung von OsmiumgemiscliobjekteD mit Safra-

uin, Gentiana und Oraoge.
6
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Die Centralkörper sind, wie man sieht, bei den fixen Zellen sehr

klein, bei den Leukocyteu erheblich größer. Bei den ersteren werden

sie nur durch die leichte Kotfärbung sichtbar, die ihnen an gelungenen

Präparaten nach obigem Verfahren anhaftet; wo die Ausziehung mit

Alkohol nur ein wenig zu lange gedauert hat, sind sie hier nicht

mehr zu sehen, während sie bei den Leukocyten, vermöge ihrer Größe

und ziemlich starken Lichtbrechung, auch dann noch meistens erkenn-

bar bleiben.

Von einer strahligen oder sonst besonders beschaffenen Sphäre

um die Centralkörper kann ich zwar an den fixen Zellen, bei ruhenden

Kernen, noch nichts Deutliches wahrnehmen; es ist aber wohl anzu-

nehmen, daß sie auch hier in sehr zarter Form existiert, denn in den

Leukocyten ist sie unverkennbar vorhanden. Manchmal sieht man an

den fixen Zellen um die Centralkörper einen schwachen lichten Hof.

Die Lage der Centralkörper zum Kern ist in den fixen Zellen

meistens so , daß sie einer Längsseite des Kerns anliegen , wo dieser

(wie hier meistens) länglich geformt ist, und daß sie, wo der Kern

Nierenform hat, sich an der konkaven Seite (also der Polfeldseite) be-

finden ; aber konstant ist dies nicht , denn seltener liegen die Körper

auch gerade an einem schmalen Ende eines langen Kerns, oder diesem

sehr nahe (Fig. 3 und 4).

Man sieht sie keineswegs in allen Zellen im Präparat, sondern

bei weitem nur an der Minderzahl. Trotzdem können sie überall vor-

handen sein, und ihre Unsichtbarkeit in den meisten Zellen kann fol-

gende Gründe haben : erstens mögen sie ja in vielen Fällen nicht neben

dem Schmalrande des Kerns liegen, sondern etwas über oder unter seine

Fläche gerückt, und dann verdeckt sein ; zweitens kann die Farbe aus

den einen Centralkörpern schon ausgezogen sein, während sie in anderen

noch haftet; drittens, wie schon berührt ist, kann die geringste Ver-

dunkelung durch Dinge, die darüber oder darunter liegen, diese äußerst

kleinen Gebilde schon verstecken; endlich, worauf ich alsbald zurück-

komme, es könnten alle die Fälle, in denen man sie sieht, schon einem

Zustande entsprechen , in dem sie gewachsen sind , und sie könnten,

bevor dies geschieht, überhaupt in diesen Zellen allzuklein sein, um
bei dem benutzten Verfahren sichtbar zn werden.

Ich finde die Centralkörper viel öfter doppelt als einfach ^).

Und es wäre ja denkbar, daß auch dort, wo sich ein einfacher zeigt,

in der That zwei in Deckung befindliche vorliegen könnten (vergl. die

1) Hier sind von den fixen Zellen nur Fälle crsterer Art gezeichnet.

Wo ich ein einfaches Körperchen sehe, erscheint dasselbe nur etwa so

grofß, wie eines der doppelten.



Anmerkung); denn ihre Distanz ist oft sehr gering. Ich möchte dies

aber nicht ohne weiteres annehmen ; denn erstens findet sich bei den

Leukocyten, wo diese Dinge so viel größer und deutlicher sind, mei-

stens nur ein einfacher Centralkörper (Fig. 5) ; und zweitens ist ja von

VAN Beneden und anderen, so neuestens von 0. Schultze^), beob-

achtet, daß in Ei- und Samenzellen im Anfang der Mitose ein einzel-

ner Centralkörper besteht und sich im Verlauf derselben teilt. Danach

wird auch für die hier besprochenen Gewebszellen die Annahme wohl am
nächsten liegen, daß das Körperchen bei voller Ruhe der Zelle einfach

ist und sich erst verdoppelt, wenn diese der Teilung entgegengeht.

Bemerkenswert aber bleibt, daß diese Verdoppelung dann hier

schon lange zuvor erfolgen muß, ehe von einer Mitose im Kern etwas

zu sehen ist. Denn Kerne mit zwei Centralkörpern daran , wie in

Fig. 1, 3 und 4, sehen ganz und gar aus wie sämtliche ru-

hende Kerne sonst im Präparat; obwohl die Centralkörper an ihnen

ebenso weit auseinanderliegen, wie es oft noch in deutlich beginnenden

Spiremstadien der Fall ist.

In diesen letzteren vergrößern sich nach und nach die Central-

körper bedeutend, rücken auseinander und haben nachher, als Pol-

körperchen, ungefähr den sechsfachen Durchmesser wie in den Objek-

ten meiner hiesigen Figuren.

Manchmal kann man schon in Zellen mit anscheinend ganz ru-

henden Kernen, wie Fig. 1, 3 und 4, wofern die zwei Centralkörper

etwas weiter auseinanderliegen, zwischen diesen einen ganz zarten

Streifen erkennen , der hier , wegen der Schwierigkeit der Wiedergabe

im Druck, nicht angegeben ist. Öfter und deutlicher sieht man ihn

in" frühesten Spiremformen wie P'ig. 2 und den folgenden Knäuelphasen.

Es ist dies offenbar die erste Bildungsanlage der Spindel, welche bei

den Spermatocyten soeben von Hermann (a. a. 0,), aus etwas späteren

Spiremstadien, beschrieben worden ist. — Näheres über diese und andere

die Mitose betreffenden Dinge teile ich demnächst mit. —
Das hier Beschriebene liefert selbstverständlich einen weiteren

Beitrag zur Bestätigung der Anschauung van Beneden's ^), daß die

Sphären und Centralkörper allgemeine und permanente Organe der

Zelle sind.

Kiel, den 20. Januar 1891.

1) 0. ScHüLTZE , Über Zellteilung. Ber. d. Würzburger Phy8.-med.

Gesellschaft 1890, 26. Juli.

2) E. A'AN Beneden et A. Nett, Nouvelles Recherches etc., Bulletins

de l'acad. roy. de Belgique, t. XIV, 1887, Nr. 8.



82

Nachdruck verboten.

Das Gehörorgan Ton Caecilia annulata.

Von Prof. Dr. Gustaf Retzius in Stockholm.

Durch die Gefälligkeit der Herren Verfasser ist mir neulich das

vierte Heft (d. H. Bandes) des schönen Werkes „Ergebnisse natur-

wissenschaftlicher Forschungen auf Ceylon" von Paul und Fritz

Sarasin in die Hände gekommen. Es hat mich vor allem die ein-

gehende Darstellung des Gehörorgans von Ichthyophis glutinosus (und

Siphonops annulatus) interessiert. Schon am Anatomischen Congreß

in Berlin im Jahre 1889 wurden mir von den geehrten Forschern

einige Präparate dieses Gehörorgaus vorgezeigt, an welchen man sich

überzeugen konnte, daß dieses Organ mit haartragenden Maculae und

Cristae acusticae ausgestattet ist.

Nachdem ich aber nun die Beschreibung und die Abbildungen der

Herren Sarasin studiert habe, finde ich im ganzen so große Ver-

schiedenheiten von dem von mir früher beobachteten Gehörorgan von

Caecilia annulata, daß ich annehmen muß, es liegen hier etwaige Miß-

verständnisse vor.

Leider habe ich meine bezüglichen Präparate nicht mehr.

Ich kann mich aber ihres Aussehens noch recht gut erinnern. Zwar
stammten die Präparate von Tieren her, welche lange Zeit in Spiri-

tus aufbewahrt waren und hatten bei weitem nicht die schöne Be-

schaffenheit und die Beweiskraft, welche die meisten meiner mit Über-

osmiumsäure behandelten Präparate von kurz vorher getödteten Tieren

besitzen mußten. Obwohl also die feineren Strukturverhältnisse, die

Nervenendstellen und die Nervenfasern durch die schlechtere Konser-

vierung der Caecilia-Präparate undeutlicher oder sogar zum großen

Teil zerstört werden konnten, so war doch die Gestalt des völlig frei

präparierten membranösen Labyrinthes sehr verschieden von demjenigen,

welches die Herren Sarasin dargestellt haben. Ich studierte so genau

als mir möglich war meine Präparate und ließ sie unter der Lupe
von allen Seiten her Revue passieren. Dann schnitt ich sie in mehrere

Stücke und studierte die einzelnen Teile.

Ich glaube deshalb, daß schon die vorhandenen großen Differenzen

der äußeren Form auf verschiedene Tierarten hinweisen. Leider

kann ich nunmehr das von mir studierte Tier nicht ganz sicher

zoologisch bestimmen.
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Es bleiben im ganzen folgende Möglichkeiten übrig: Entweder

war das von mir untersuchte Tier ein ganz anderes als dasjenige

der Herren P. und Fr. Sarasin, oder das meinige war durch be-

sonders schlechte Konservierung sehr alteriert, oder

auch, endlich, stellte es ein ganz abnormes Exemplar dar.

Wenn ich also schon dafür warneu muß, eiu so schnelles Urteil

über die Befunde von mir und von Wiedersheim abzustatten, wie die

Herren Sarasin abgegeben haben, so muß ich aber außerdem in einer

anderen Beziehung bestimmter protestieren.

Die geehrten Verfasser beschreiben bei ihrem Ichthyophis glutinosus,

statt der von mir bei den anderen Amphibien als Macula neglecta

aufgeführten Xervenendstelle, zwei Maculae, von denen die eine der

meinigen entsprechen soll, die andere im Fundus utriculi liegt und

eine neue Nervenendstelle darstellen soll.

Es wäre gewiß sehr interessant, wenn wirklich bei den Caeciliiden

zwei getrennte Nervenendstellen in der von P. und Fr. Sarasin be-

schriebenen Weise vorkommen, während bei allen anderen genau unter-

suchten Amphibien nur eine vorhanden ist. Daraus geht es aber

nicht hervor, daß die am Boden des Utriculus gefundene Nerven-

endstelle einer neu entdeckten Nervenendstelle entspricht. Denn

gerade am Boden des Utriculus liegt die von mir bei

vielenFischen,ReptilienundVögelnentdeckteNerven-
endstelle, welche von mir schon längst „Macula ne-

glecta" genannt wurde. Bei allen von mir genau untersuchten

Amphibien fand ich am Boden des Utriculus keine Nervenendstelle.

Dagegen schien mir die bei Amphibien schon von Deiters und Hasse

als Pars initialis cochleae beschriebene Nerveneudstelle aller Wahr-

scheinlichkeit nach der Macula neglecta der Fische, Reptilien und

Vögel zu entsprechen, und deshalb fasste ich auch die ihr angehörige

eigentümliche Erweiterung des Canalis utriculo-saccularis als „Pars

neglecta" auf. Für eine derartige Homologie sprachen sowohl das

Vorkommen der echten Pars neglecta in der unmittelbaren Nähe des

Canalis utriculo-saccularis bei mehreren Fischen, wie auch das Vei'halten

der bezüglichen Nervenzweige. Bei höheren Amphibien (Triton etc.)

hat sich aber, wie ich gezeigt habe, die fragliche Ausbuchtung vom
Canalis utriculo-saccularis abgetrennt und bildet dann eine Ausbuchtung

der Sacculuswand. Die Homologie ist indessen offenbar.

Es ist deshalb ganz unrichtig, wenn die Herren Sarasin die

von ihnen bei Ichthyophis am Boden des Utriculus beschriebene

Nervenendstelle als von ihnen neu entdeckt betrachten und sie als eine

„Macula fundi utriculi" aufführen. Die echte „Macula neglecta"
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liegt am Boden des Utriculus oder an der Öffnung des
Canalis utriculo-saccularis, oder — nach meiner Ansicht

bei den niederen Amphibien — in der eigentümlichen Ausstülpung

dieses Kanales, welche ich „Pars neglecta" genannt habe, bei den

höheren aber in einer von ihm abgetrennten Ausstülpung der Sacculus-

wand. Wenn die Herren Saeasin bei Ichthyophis wirklich an der

oberen Sacculuswölbung in einer Ausstülpung eine besondere Nerven-

endstelle gefunden haben, dann gehört ihnen diese Entdeckung, und

es ist ihr Recht, diesen Gebilden neue Benennungen zu geben.

Bei dieser Sachlage klingt es etwas eigentümlich, wenn die Herren

Sarasin Folgendes äußern: „Über diese Macula fundi utriculi (nobis)

sind noch einige weitere Worte notwendig: denn es geht aus mehreren

Stellen bei Retzius hervor, daß dieser Autor unsere Nervenendstelle

ebenfalls gesehen, aber eigentümlicherweise mit seiner Macula neglecta

identifiziert hatte. Retzius sagt nämlich von Acipenser" etc.

Ich bin kein Liebhaber von Prioritätsstreitigkeiten ; wenn aber

die Thatsachen so klar vorliegen, wie hier, ist es eine wissenschaft-

liche Pflicht, der Verwirrung vorzubeugen.

Um die Sache noch deutlicher zu machen , führe ich hier — ob-

wohl dadurch Wiederholungen unvermeidbar sind — folgende ausführ-

lichere, von einem Jeden leicht kontrollierbare, die Entdeckung der

Macula neglecta betreöende Thatsachen an. Im März 1872 erschien

in meiner Monographie „Anatomische Untersuchungen"^)
die erste ausführliche Beschreibung der (im Jahre 1871) von mir zu-

erst beim Hechte, dann auch bei mehreren anderen Knochenfischen

(Perca, Muraena, Abramis) entdeckten, aus zwei getrennten Pa-

pillen bestehenden Nerveuends teile am Boden des Fundus
utriculi. Bei dieser Zeit wagte ich dieselbe noch nicht als eine

neue Macula aufzuführen, weil ich sie bei anderen höheren Tieren nicht

nachgespürt hatte, sondern suchte sie bis auf weiteres als zur Schnecke

angehörig, als „Papillae partis basilaris" zu deuten. Ich demonstrierte

zugleich die in ihnen endigenden Nervenzweige.

Gerade die mystische Beschatfenheit dieser geteilten Nervenend-

stelle am Boden des Utriculus der Knochenfische führte mich einige

Jahre später (nach der Beendigung meiner zusammen mit Key her-

ausgegebenen Monographie über das Nervensystem und das Binde-

1) Gustaf Ketziüs, Anatomische Untersuchungen. Erste Lieferung.

Das Gehörlabyrinth der Knochenfische. Stockholm, März 1872.
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gewebe) dazu, ihr Vorkommen im Wirbeltierreich weiter nachzuforschea.

Bei eioer größeren Reihe von Knochenfischen wurde sie von mir

am Boden desUtriculus dargelegt. Bei den Knorpelfischen
fand ich sie sogleich als eine einfache Macula (mit augehörigem Ner-

venzweig) , welche offenbar in Zusammenhang mit dem veränderten

Verhalten des Utriculus bei diesen Tieren eine veränderte Lage er-

halten hatte. Bei Chimaera war sie aber noch am Boden des
echten Utriculus belegen. Bei Protopterus wurde sie von

mir ebenfalls „am unteren Umfang des Utriculus" (s. meine

Monographie : „Das Gehörorgan der Wirbeltiere" I, S. 148) , also am
Boden des Utriculus als einfache Nervenendstelle in deutlichster Weise

dargestellt. So auch bei A ci pens er (doppelt) und Lepidosteus
(einfach) u. s. w.

Als ich ferner eine Reihe von Reptilien untersuchte, fand ich

sie als konstant vorkommende, kleine Nervenendstelle am Boden des
Utriculus, bald in der Nähe des Canalis utriculo-saccularis

, bald

mehr von ihm entfernt.

Von nun ab war es mir vollständig klar, daß die fragliche
Nervenendstelle nicht zur Schnecke gehörte, sondern

eine ganz neue Nervenendstelle darstellen mußte. Ich gab ihr deshalb

den Namen Macula acustica neglecta und fand sie bald danach

als rudimentär, aber in derselben Lage vorkommend, auch bei Vö-
geln (s. „Das Gehörorgan der Wirbeltiere" Bd. II, 1884).

Bei der Untersuchung der Amphibien traf ich aber, wie schon

oben hervorgehoben wurde, etwas differente Verhältnisse. Hier fand

ich nämlich keine Nerven endsteile am Boden des Utriculus.

Ein mit meinem Raniulus neglectus der Fische, Reptilien und

Vögel sehr übereinstimmender, von Deiters uud Hasse schon gut

erkannter Nervenzweig lief zu der oben erwähnten, von diesen For-

schern beschriebenen, als „Pars initialis cochleae" bezeichneten Nerven

endsteile, welche in der eigentümlichen, bald mit dem Canalis utriculo-

saccularis verbundenen, bald von ihm abgetrennten Partie des Gehör-

organs belegen war. Es schien mir nun, wie erwähnt, kaum eine

andere Deutung möglich, als daß diese von Deiters und nachher von

Hasse beschriebene Nervenendstelle der von mir am Boden des
Utriculus der Fische, Reptilien uud Vögel entdeckte
Macula neglecta entspreche, und ich führte sie deshalb auch

als Macula neglecta der Amphibien auf.

Wenn also die Herren Sarasin bei den Caeciliiden am
Boden des Utriculus eine Nervenendstelle gefunden haben, so
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— haben sie bei dieser Amphibie meine Macula neglecta ge-

funden und keine neue Nerve nendstelle entdeckt.

Wenn sie aber außerdem in einer Aussackung des Sacculus, die

nicht Cochlea ist, eine besondere Nervenendstelle gefunden haben,

dann haben sie , wie oben schon hervorgehoben wurde , eine neue
Nervenendstelle gefunden und haben dieselbe zu benennen — nach

der allgemein gültigen guten Regel suum cuique. Auf diese

besondere, zweite Endstelle mache ich in solchem Falle gar keine

Ansprüche.

Nur scheint es mir sonderbar, daß die fraglichen Caeciliiden diese

Nervenendstelle allein besitzen. Denn bei keinem anderen Geschöpfe

ist eine solche gesehen. Ebenfalls muß ich beklagen, daß die Herren

Sarasin an ihren Figuren die Verzweigungsart der Nerven nicht näher

angeben konnten. Sonst dürfte es leichter gewesen sein, ihre, zu

gleicher Zeit mit meiner am Boden des Utriculus befindlichen Macula

acustica neglecta vorkommende, neue Nervenendstelle am Sacculus

zu verstehen.

Anatomisclie Gesellscliaft.

In die Gesellschaft ist eingetreten : Dr. Ernst Mehnert, Assistent

am anatomischen Institute in Straßburg.

Die Herren Oppel, von Graff und Dekhuyzen haben durch

Zahlung von je fünfzig Mark ihre Beiträge abgelöst.

Für 1891 haben je fünf Mark gezahlt die Herren Nussbaum,

Gegenbaur, Krause, Ballowitz und Mehnert.

Der Schriftführer.

Personalia.
Stockholm. Professor Gustaf Retzius hat seine Stellung an der

Universität aufgegeben. Dr. A. Lindsteöm hat die Professur der Auatomie

übernommen und Dr. J". Kissler liest bis auf weiteres Histologie und

Entwickelungsgeschichte.

Erlangen. Dr. F. Heemann ist zum Prosektor und außerordentlichen

Professor ernannt worden.

Frommann'tch« Bacbdruekvrei (HtrmuiD Pohl«) lo Jtniu
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Bulletins de la societe anatomique de Paris. Anatomie normale,

Anatomie pathologique , clinique. Bediges par MM. Totjpft et Lorris

GuiNON, secre'taires. Paris, G. Steinheil, ^diteur. 8^, Annde LXV,
1890, S^rio V, Tome IV, Fascicule 22, Decembre.

Internationale Monatsschrift für Anatomie und Physiologie. Her-

ausgegeben von E. A. ScHÄFEu in London, L. Testut in Lyon und
W. Krause in Göttingen. Paris, Haar et Steinert; Leipzig, Georg
Thieme; London, Williams and Norgate. 8'». Band VIII, Heft 2.

Mit 2 Tafeln. Mk. 10.

Inhalt: L. Grasset, Eecherches sur la distribution mathömatique des prismes de
l'ömail dentaire. — A. von Török, Das Wesen und die Aufgabe der systematischen
Kraniologie.

Journal de micrographie. Histologie humaine et compare'e, — Anatomie
vdgdtale. — Botanique. — Zoologie. — Bactdriologie. — Applications

diverses du microscope. — Revue bi-mensuelle des travaux fran^ais

et etrangers publice sous la direction du Dr. J. Pelletan. Paris,

Bureaux du Journal, 17, Rue de Berne. 8". Aunee XV, 1891, Nr. 1.

Journal de l'anatomie et de physiologic normales et pathologiques
de rhomrae et des animaux (foude par Cuables Robin), publice par

MM. Geobges Pouchet et Mathias Duval avec le concours de MM. les

Drs. Beauregard, Chabey et Toubneux. Paris, Ancienne Librairie de

Germer Bailliere et C"«, Felix Alcan, dditeur. 8«. Annee XVI, 1890,

No. 6.

Inhalt (soweit anatomisch) : Mathias Duval, Le placenta des rongeurs. — A. H.
PiLLiET, Sur les corpuscles neuoromusculaires ä gaines paciniennes.

The Quarterly Journal of Microscopical Science. Edited by E. Ray
Lankester, with the Co-operation of E. Klein and Adam ISedgwik.

London, J. and A. Churchill. 8«. New Series No. CXXV (Vol. XXXII,
Part 1), January 1891. "With lithographic Plates and Engravings on
Wood.
Inhalt: Arthur Dendy, Studies in the Comparative Anatomy of Sponges. III. On

the Anatomy of Grautia labyrinthica Carter and so-called Family Teichonidae.

—

IV. On the flaggelated Chambers and Ova of Halichondria panicea — Alfred
Gibes Bourne, On Megascolex coeruleus Templeton from Ceylon, together with
a Theory of the Course of the Blood in Earthworms. — Arthur Bolles Lee,
On a Little-known Sense-organ in Salpa. — Armand Ruffer, Immunity against
Microbes.

3. Methoden der Untersuchung und Aufbewahrung.

Wormley, T. G., Concordant micrometrio Measurements. Universal Me-
dical Magazine, 1890/91, VoL III, S. 101.

Ziehen, Th., Eine neue Färbungsmethode für das Centralnervensystem.
Neurologisches Centralblatt, Jahrgang X, 1891, No. 3, S. 65— 68.
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4. Allgemeines.

(Mehrere Systeme. Topographie.)

Pye, W., Lectures on the Growth Rates of the Body and especially of

the Limbs in their Relation to the Processes of Rectification of Defor-

mity. Medical Press and Circular, London, 1890, New Series L, S. 376;
406; 433.

5. Zellen- und Gewebelehre.

Bataillon, Etude preliminaire sur la cinese nucl^olaire dans l'histolyse

chez les amphibiens. Annales de la socie'td Linne'enne de Lyon,

Annde 1889, Nouvelle Serie, Tome XXXVI, Lyon 1890. (Vgl. A. A.

Jahrg. V, No. 22, S. 623.)

Bizzozero, G., Nouvelles recherches sur la structure de la moelle des

08 chez les oiseaux. Avec 1 planche. Archives italiennes de biologie,

Tome XIV, Fase. III, 1891, S. 293—332. (VgL A. A. Jahrg. V, No. 15,

S. 414.)

Bizzozero, G., SuUe ghiandole tubulari del tubo gastro-enterico e sui

rapporti del loro epitelio coli' epitelio di rivestimento della mucosa.

Atti di Reale Accademia di scienze di Torino, 1888/89, T. XXIV,
S. 110—137.

Grasset, Louis, Recherches sur la distribution mathdmatique des prismes

de l'emaii dentaire. Travail execute au laboratoire d'histologie nor-

male et d'embryologie de Geneve. These presentöe ä l'Ecole dentaire

de GencTO. Avec 2 planches. Internationale Monatsschrift für Ana-
tomie und Physiologie, Bd. VIII, 1891, Heft 2, S. 65—78.

Laguesse, E., D^veloppement du tissu reticule dans la rate. Comptes

rendus hebdomadaires de la soci^te de biologie, Serie IX, Tome III,

1891, No. 2, S. 25—26.

Marshall, C. P., Observations on the Structure and Distribution of Striped

and Unstriped Muscle in the Animal Kingdom and a Theory of Mus-

cular Contraction. With 1 Plate. Studies Owens College, Vol. Ill,

1890, S. 73—101.

Pilliet, A. H., Sur les corpuscles neuro-musculaires a gaines paciniennes.

Journal de I'anatomie et de la physiologic, Annee XXVI, 1890, No. 6,

S. 602—616.
Ranvier, L., Les ele'ments et les tissus du syst^me conjonctif. LcQons

faites au college de France. (Suite.) Journal de micrographie, Annee XV,
1891, No. 1, S. 6— 14. A suivre.

Schneider, Karl Camillo, Über Zellstrukturen. Zoologischer Anzeiger,

Jahrgang XIV, 1891, No. 355, S. 44—46; No. 356, S. 49—50.

Trinchese, Salvatore, Contribution a la conuaissance des fuseaux muscu-

laires. Archives italiennes de biologie, Tome XIV, Fase. III, 1891,

S. 221—230. (Vgl. A. A. Jahrg. VI, No. 2, S. 36.)

Ventosa, D., Estudios sobre la nueva histologia del sistema nervioso.

Gac. san. de Barcelona, 1889/90, Vol. II, S. 282. 305. 341. 394. 420.

7*
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6. Bewegungsapparat.

a) Skelett.

Emery, C, Eecherches sur la morphologie du squeletle des extr^mites

chez les vert^br^s terrestres. Note prdliminaire. Archives italiennes

de biologie, Tome XIV, Fase. III, 1891, S. 421—430.
Goldmanu, Edwin E., Beitrag zur Lehre von den Mißbildungen der

Extremitäten. Beiträge zur klinischen Chirurgie, Bd. VII, Heft 2,

S. 239—256. 2 Taf.

Holl, M., Über die Entwickelung der Stellung der Gliedmaßen des Men-
schen. Anz. d. Kais. Akad. d. Wiss. in Wien, Jahrg. 1891, No. IV,

5. Febr., S. 29—31.
SOrensen, William, Om forbeninger i Svommeblaeren, Pleura og Aortas

Vaeg og Sammensmeltning deraf med Hvirvelsojlen saerlig hos Siluroi-

derne, samt de saakaldte Weberske Knoglers Morfologie. (Sur les ossi-

fications de la paroi de la vessie natatoire, de la plevre et de l'aorte,

et leur fusion avec la oolonne vertäbrale, surtout chez les Hiluroides

et sur la morphologie des ossicules de Webeb.) Vidensk. Selsk. Skr.,

6 Eaekke, naturvidenskabelig og mathematisk Afh. VI, 2, 1890, S. 65
— 152. Mit 3 Tafeln. 4».

b) Bänder. Gelenke. Muskeln. Mechanik.

Breglia, A., Osservazione e considerazioni sullo sterno-cleido-mastoideo

deir uomo. Riforma medica, 1890, T. VI, S. 1286. 1293. 1298.
1304.

Guinard, L, Note sur le de'veloppement du diaphragme ä propos d'une
auomalie observe'e chez des animaux de l'esp^ce bovine. Journal de
mddeciue vete'rinaire et zootechnique, Lyon, S^rie III, Vol. XV, 1890,
S. 472— 476. (Vgl. A. A. .Jahrg. V, No. 23, S. 656.)

7. Gefärssystem.

Adamkievs^icz, A., Die Arterien des verlängerten Markes vom Über-
gang bis zur Brücke. Mit 3 Tafeln. Denkschriften der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften. Mathematisch - naturwissenschaftliche
Klasse, Band 57, S. 481—496. (Vgl. A. A. Jahrg. V, No. 23, S. 656.)

Holt, L. E., Congenital Malformation of the Heart, resembling Dextero-
cardia: entire Absence of the Septum ventriculorum

;
pulmonary Ste-

nosis and patent Foramen ovale. Northwestern Medical Journal , Min-
neapolis 1890, VoL XVIII, S. 56.

Laguesse, E., D^veloppement du tissu reticule dans la rate. (S. oben
Kap. 5.)

Serensen, William, Om forbeninger i Svemmeblaeren, Pleura og
Aortas Vaeg og Sammensmeltning deraf med Hvirvelsejlen saerlig hos
Siluroiderne etc. (S. oben Kap. 6a.)

8. Integument.

Vaoat.
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^, Dannsystem.

S0rensen, William, Om forbeninger i Svemmeblaeren, Pleura og

Aortas Vaeg og Sammensmelting deraf med Hvirvelsojlen saerlig hos

Siluroiderne, samt de saakaldte Weberske Knoglers Morfologie. (S. oben
Kap. 6a.)

a) Atmungsorgane

(inklus. Thymus und Thyreoidea).

Roche, Georges, Contribution k I'etude de Tanatomie comparee des re-

servoirs a^riens d'originc pulmonaire chcz Its oiseaux. Annales des

scieuces naturelles, Zoologie, Serie VII, Tome XI, No. 1, 1891, S. 1

—64. (Vgl. A. A. Jahrg. V, No. 21, S. 596.)

b) Verdauungsorgane.

Bizzozero, G., Sülle hiandole tubulari del tubo gastro-enterico e sui

rapporti del loro epitelio coli' epitelio di rivcstimento della mucosa.

(S. obeu Kap. 5.)

Busch, The supernumerary and hyponumerary Teeth of the human Jaw
with Appendix relating to the so-called Dentitio cited. Archiv. Dent.

St. Louis, 1890, Vol. VII, S. 289. 337.

Fromont, Henri P., Contribution ä I'anatomie topographique de la portion

sous-diaphragmatique du tube digestif. Lille, 1890. 59 SS. 4^.

Guilford, C. S., Die Ursachen unregelmäßiger Zahnstellungen. Deutsch

von Julius Parkeidt. Aus: Orthodontia, Philadelphia, 1889. Deutsche

Monatsschrift für Zahnheilkunde, Jahrgang IX, 1891, Eebruarheft, 8,

52—63.

Heidenhain, M., Beiträge zur Kenntnis der Topographie und Histo-

logie der Cloake und ihrer drüsigen Adnexa bei den einheimischen

Tritouen. Freiburg, 1890. 8^ 94 SS. (Vgl. A. A. Jahrg. V, No. 10,

S. 270.)

Schauta, Vollkommene Cloakenbildung bei gleichzeitiger regelmäßiger

Ausmündung des Darmes und der Harnröhre. Mit 2 Abbildungen.

Archiv für Gynäkologie, Band 39, Heft 3, 1891, S. 484—491.

Schmidt, L., Durchbruch eines unteren Weisheitzahncs, begleitet von eigen-

tümlichen Geräuscherscheinungen bei Bewegung der Kiefer. Deutsche

Monatsschritt lür Zahuheilkunde, Jahrgang IX, 1891, Februarheft, S. 43

-44.

Shore, T. W., Report on the Structure of the Vertebrate Liver (Abstract).

Recent Reports to the scientific Grants Committee of the British Me-
dical Association, 1891, S. 1— 4. (Vgl. vorige No. des A. A. S. 67

und früher.)

10. Ham- und Geschlechtsorgane.

Schauta, Vollkommene Cloakenbildung bei gleichzeitiger regelmäßiger

Allsmündung des Darmes und der Harnröhre. (S. oben Kap. 9b.)
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a) Hamorgane
(inklus. Nebenniere).

Vacat.

b) Geschlechtsorgane.

Arndt, R., Beiträge zur Anatomie und Entwickelungsgeschichte des

Ruthenknochens. Erlangen, 1890. 8«. 38 SS. mit 3 Tafeln. (Wohl

Inaugural-Dissertation.)

von Swiecieki, Mangel der Scheide, des Uterus und des linken Ovariums.

Wiener medicinische Blätter, Jahrgang XIV, 1891, No. 6, S. 85-86.

11. Nerrensystem und Sinnesorgane.

Leydig, Franz, Das Parletalorgan der Amphibien und Reptilien. Ana-

tomisch -histologische Untersuchung. Mit 7 Tafeln. Abhandlungen,

herausgegeben von der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft,

Band 16, 1890, Heft 2, S. 441—551. (Vgl. A. A. Jahrg. V, No. 16

u. 17, S. 451.)

a) Nervensystem (centrales, peripheres, sympathisches).

Adamkiewicz, A., Die Arterien des verlängerten Markes vom Über-

gang bis zur Brücke. (S, oben Kap. 7.)

Fick, Ludwig, Phantom des Menschenhirns. Als Supplement zu jedem

anatomischen Atlas. 6. verb., verm. u. m. Text versehene Aufl. Mar-

burg, N. G. Elwert'sche Verlagsbuchhandlung, 1891. M. 1,80.

Jaboulay, Capsules surre'nales accessoires dans un ganglion semi-lunaire

et au milieu du plexus solaire. Lyon m^dicale, 1890, Tome LXV,
S. 300— 302.

Negrini, T., Saggio di topografia cranio-cerebrale negli equini. Modena,

Ercolani, 1890, T. III, S. 81—89. 2 Tafeln.

Paterson, A. M., Development of the Sympathetic Nervous System in

Mammals. London, 1890. 28 SS. with 9 Plates. (VgL A. A. Jahrg. V,

No. 18, S. 507.)

Singer, S., uud Münzer, E., Beiträge zur Anatomie des Centralnerven-

systems ; insbesondere des Rückenmarkes. Aus dem physiologischen In-

stitute der K. K. Deutschen Universität zu Prag. Mit 3 Tafeln. Denk-
schriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Band 57, S. 569
—590.

Ventosa, D., Estudios sobre la nueva histologia del sistema nervioso.

(S. oben Kap. 5.)

Wildermuth, H. A., Über Windungsanomalien am Gehirn von Epilep-

tischen und Idioten. Vortrag gehalten im Stuttgarter ärztlichen Verein.

Medicinisches Correspondenz- Blatt des Württembergischen ärztlichen

Landesvereins, Band LXI, 1891, No. 4, S. 25—30.

b) Sinnesorgane.

Buck, A. H., A revised Decription of the Anatomy of the Elephant's Ear.

Transactions of the American Otolog. Society, New Bedford, 1890, Vol. IV,

Part 4, S. 574—586.
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Heitzmann, C, The minute Structure of the Cornea. Microscope, Trenton,

1890, Vol. X, S. 321— 329. With 1 Plate.

Lee, Arthur BoUes, On a little-known Sense-Organ in Salpa. "With 1

Plate. The Quarterly Journal of Microscopical Science, New Series

No. CXXV (Vol. XXXII), 1891, Part I, S. 89—97.

Richards, H., A further Keport on the Anatomy of the Elephant's Ear.

Transactions of the American Otolog. Society, New Bedford, 1890,

Vol. IV, Part 4, S. 587—604.

13. Entwlckelungsgeschichte.

(8. auch Organsysteme.)

Abel, Karl, Zur Anatomie der Eileiterschwangerschaft nebst Bemerkungen

zur Entwickelung der menschlichen Placenta. Mit 6 Abbildungen. Ar-

chiv für Gynäkologie, Band 39, Heft 3, 1891, S. 393-435.

Beard, J., On the Development of the Common Skate, Raia batis. ßep.

Fish Board, Edinburgh, 1890. S^. 19 SS. with 3 Plates.

Cunningham, J. T., On some disputed Points in Teleostean Embryology.

The Annals and Magazine of Natural History, Series VI, Volume VII,

No. 38, S. 203—221.

Duval, Mathias, Le placenta des rongeurs. (Suite.) Journal de I'anatomie

et de la physiologie, Ann^e XXVI, 1890, No. 6, S. 521—592. (Vgl.

A. A. Jahrg. V, No. 20, S. 566 etc.)

Gillis, G., Precis d'embryologie, adapte' aux sciences medicales. (S. oben

Kap. 1.)

Grraber, Veit, Vergleichende Studien am Keimstreif der Insekten. Mit

12 kolorierten Tafeln und 38 Textfiguren. Denkschriften der Kaiser-

lichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaft-

liche Klasse, Band 57, S. 621—734.

Harmer, On the Embryology of the Ectopracta. With 2 Plates. Studies

from the Morphological Laboratory in the University of Cambridge,

Vol. V, Part 1, 1890.

, On the Origin of the Embryos in the Ovicells in Cyclostomatous Po-

lyzoa. Ibidem.

Mehrdorf, C, Beiträge zur Kenntnis des anatomischen Baues und der

Entwickelungsgeschichte der embryonalen Anhaugsgebilde bei den leben-

dig gebärenden Haifischen. Rostock, 1890. 80. 51 SS. mit 2 Tafeln.

(Wohl Inaugural-Dissertation.)

Oliva, P., Le fistole congenite del collo. Policlinico, Torino 1890, T. I,

S. 321—333.

Prenant, A., Elements d'embryologie de l'homme et des verte'bres.

(S. oben Kap. 1.)

Schwalbe, Entwickelung der Kiemenbogen und der Kiemenbogenanhänge,

besonders mit Rücksicht auf die Entwickelung df« äußeren Ohres.
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Naturwissenschaftl.-medicinischer Verein in Straßburg. Mediciniache
Sektion, Sitzung am 14. November 1890. Deutsche medicinische Wochen-
schrift, Jahrgang XVII, 1891, No. 5, S. 192. (Vgl. A. A., Jahrg. VI.
No. 2, S. 43.)

13. Mirsl)lldnngen.

(S. auch Organsysteme.)

Armenter, Dos casog de microcefalia. Gac. m^d. catal. 1890, Vol XIIl
8. 651— 553.

'

Ewh, Hermann, Über angeborene Defekte der Extremitäten. Witten,
1890, C. L. Krüger. 17 8S. Mit 1 Tafel. 8». Inaug.-Diss.

Goldmann, Edwin E., Beitrag zur Lehre von den Mißbildungen der
Extremitäten. (S. oben Kap. 6a.)

Hypes, B. M., Report of a Case of Maldevelopment of the Foetus. St.
Louis Cour. Med., 1890, Vol. Ill, S. 173—176.

Lee, Daniel D., A peculiar Monstrosity. The Journal of comparative
Medicine and veterinary Archives, Vol. XII, 1891, No. 1, S. 8.

Windle, Bertram C. A., Teratological Evidence as to the Heredity of
Acquired Conditions. Linnean Society's Journal — Zoology Vol XXIII
S. 448—502. (Read 7th Febr. 1890.)

Windle, Bertram C. A., Investigations in Arteficial Teratology. Pro-
ceedings of the Birmingham Philosophical Society, Vol. VII, P II
S. 220—232.

Yocum, C. A., A Case of Monstrosity. Hahneman. Month. Philadelphia.
1890, Vol. XXV, 8. 773.

14. Physische Anthropologie.

(Rassenanatomie.)

Benedikt, Maurice, Etude metrique du cräne de Charlotte Corday
Paris, G. Steinheil, 1891. 21 SS. S». Avec 1 planche. Bibliotheque
d anthropologie criminelle et des sciences pönales.

Pfaflf, Ein prähistorisches Menschenskelett aus dem fränkischen Jura.
Protokoll der Sitzung vom 13. August 1890. Zeitschrift der deutschen
geologischen Gesellschaft, Bund XLII, Heft 3, 1890, S. 618— 621.

Testut, L., Recherches anthropologiques sur le squelette quatemaire de
Chancelade (Dordogne). Paris, 1890. 8«. 122 SS. mit 14 Tafeln.

von Török, Aurel, Das Wesen und die Aufgabe der systematischen Kra-
niologie. Internationale Monatsschrift für Anatomie und Phvsioloo-ie
Band VIII, 1891, Heft 2, 8. 79—98. ^ » »

15. Wirbeltiere.

CapelUni, E., Sul Coccodrilliano gavialoide (Tomistoma calaritanus) scoperto
nella CoUina di Caglicon 1868. Roma, Acc. d. Lincei 1890. 4«. 29 SS.
con 4 tavole.
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Credner, Hermann, Die Siegocephalen und Saurier aus dem Eotliegen-

den des Plauen'schen Grundes bei Dresden. Neunter Teil. Mit 3 Tafeln

und 6 Textfiguren. Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschatt,

Band XLII, Heft 2, 1890, S. 240—278.

Dollo, L , Premiere note sur les Mosasaurieus de Maestrlcht. Bruxelles.

Bull. Sog. Beige de G^oL, Octobre 1890. 8^ Avec 1 planche in folic.

Hücendorf, F., Mitteilungen betreffend Petromyzon, Cepola, Salarias,

Leucopsarion und Silurus. Sitzungsbericht der Gesellschaft naturforschen-

der Freunde zu Berlin vom 21. Januar 1890, S. 12—18 (1891).

Jaekel O., Über Phaneropleuron und Hemictenodus n. g. Sitzungs-

bericht der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin vom 21. Ja-

nuar 1890, S. 1—8 (1891).

Jaekel, Otto, Über tertiäre Trygoniden. Protokoll der ^Vrf^'^^^^f
Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft, Band ALll, üeit ^,

1890, S. 365—366.

Kunisch, Hermann, Labyrinthodonten. Reste des oberschlesischen Mu-

schelkalks. Mit 1 Tafel. Zeitschrift der deutschen geologischen lieseii-

schaft, Band XLII, Heft 3, 1890, S. 377-386.

de Lima, W., Note sur un nouveau Eurypterus du Rotlie-endes de

Bussaco (Portugal). Comm. d. Trab. Geol. 1890. Lisbonne. 80. 5 SS.

avec 1 planche.

Nehring, Über einen Unterkiefer des Philippinen-Wildschweins. Sitzungs-

bericht der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin vom 21. Jan.

1890, S. 8—11 (1891).

Omboni, Giovanni, II Coccodrillo fossile (Stenosaurus Barettona Zigno)

di Tresche, nei sette comuni. Cenni con due tavole. Atti del Keale

istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Tomo XXXVIII, Serie A,

Tomo I, Dispensa 10, 1889—90, S. 987—1006.

Stejneger, Leonhard, and Lucas, Frederic A., Contributions to the

natural History of the Commander Islands. A) Stejnegeb Leonhaed,

Contributions to the History of Pallas' Cormorant. B) Lucas, Fbedekic A.,

Description of some Bones of Pallas' Cormorant (Phalacrocorax perspi-

cillatus). Proceedings of the United States National Museum, Vol. Ali,

1889, Washington 1890, S. 83-94. With 3 Plates.

Trautsehold, H., Über Megalopteryx und I'^lecyphorus. Briefliche Mit-

teilung. Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft, Band ALli,

Heft 3, 1890, S. 575—576.
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Aufsätze.
Nachdruck verboten.

Das Foramen pterygospiiiosuui (CiviNlNi)
und der Poriis crotaphiticobuccinatoriiis (Hyrtl).

Von Prof. Dr. A. von Beunn in Rostock.

Mit 7 Abbildungen.

Im Jahre 1835 und 1837 hat Civinini (Nuovo Gioin. dei Letterati
di Pisa 1835 und Archiv, delle sc. med. fisiche toscan. fasc. IV e V
1837) nachgewiesen, daß eine ausnahmsweise vom hinteren Rande der
äußeren Lamelle des Proc. pterygoideus zur Spina angularis des os sphenoi-
deum verlaufende Knochenspange normalerweise durch ein Band, Lig
pterygospinosum, ersetzt sei. Auf der äußeren Seite des Bandes liegen
nach Civinini die Art. mening. med. , die Zweige des unteren Zahn-
und Zungennerven und die Biegung der Art. ma. int. bei ihrem Über-
gange zum Muse, pteryg. ext. - Durch das Band, bezw. die aus seiner
Verknöcherung hervorgegangene Knochenspange zusammen mit dem
oberhalb seines Ursprunges gelegenen Teile des hinteren Randes des
Proc. pteryg.

,
dem zwischen Proc. pteryg. und Spina angularis gele-

genen Teile der Ala magna und die Spina selbst wird ein großes
rundliches Loch, Foramen pterygospinosum, begrenzt, dessen Ebene in
der Fortsetzung derjenigen der lateralen Lamelle liegt.

Später hat Hyrtl (Sitzungsberichte der kais. Akad. d. Wissensch
zu Wien. Natw. math. Klasse. 1862) erkannt, daß außer der Knochen-
spange, welche die CiviNiNi'sche Arbeit veranlaßt hat, noch eine zweite
mitunter vorkomme — und zwar hat er selbige unter 600 Schädeln
viermal völlig ausgebildet gefunden ~ welche vom höchsten Teile des
hinteren Randes der Lamina lat. proc. pterygoidei entspringend vor
dem For. ovale nach außen geht und sich nach vorne von der Spina
angul. und dem For. spinosum an der Unterfläche des großen Flügels
befestigt, so daß zwischen dieser Fläche und ihr ein kurzer sagittal
gerichteter Kanal verläuft: diesen nennt er nach dem ihn durchziehen-
den Nerven Porus crotaphiticobuccinatorius. Hyrtl beschreibt dann
weiter, daß, falls der Porus nicht ausgebildet sei, eine „mißlungene
Ausfuhrung" desselben häufig angedeutet sei durch eine Rinne, die
von der medialen oder lateralen Seite, oder auch von beiden her, durch
mehr oder weniger hohe Knochenzacken begrenzt werde. Besonderes
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Gewicht legt eudlich Hyktl darauf, daß dieser Porus stets von dem

genannten Nerven durchzogen werde, während das Foramen ptery-

gospinosuni niemals irgend einem Gebilde als Durchgang diene.

Ich habe mir die Aufgabe gestellt zu untersuchen: 1. wie häufig

die an geführten Knochen Varietäten unter dem hiesigen

Material vorkommen und wie ihre Beschaffenheit ist;

2. ob, falls die Knochen normal sind, sich stets Bänder an

Stelle der abnormen Knochenbrücken finden, bezw. wie

sie beschaffen sind und wie sie sich zu den Zweigen des 3. Trigeminus-

astes verhalten; 3. ob die gefundenen Verhältnisse dem

menschlichen Schädel eigentümlich sind oder ob sie

auch bei den Affen vorkommen, — und gebe im folgenden

die Resultate dieser Untersuchung.

1.

Es war mir möglich, im ganzen 406 Schädel, 236 der hiesigen

und 170 der Greifswalder anatomischen Sammlung zu verwerten i).

Unter ihnen fand sich das For amen ptery gospinosum Civ.

völlig geschlossen bei 21, darunter 3mal doppelseitig, während Knochen-

zacken, teils von der Spina ang, teils vom Proc. pteryg. ausgehend, in

sehr vielen Fällen (unter 236 Schädeln der hiesigen Sammlung 7omal)

nachzuweisen waren.
-d i, ^

Größe und Form des Loches und damit gleichzeitig die Beschaf-

fenheit der dasselbe abschließenden Knochenspange sind außerordent-

lich verschieden, wie ein Blick auf die Figuren 1, 2, 5 zeigen wird.

Mitunter (Fig. 1) ist das For. pterygospin. groß, bis zu 10 mm

im Durchmesser, abgegrenzt durch eine dünne, platte, nach hinten

schräg aufsteigende Knochenbrücke, in der man mitunter eine Naht

erkennen kann, welche den dem Proc. pterygoideus zugewandten Teil

von dem der Spina angularis anhaftenden scheidet. In anderen Fällen

(Fig. 2 und 5) ist es klein, nur 2—4 mm weit, rund oder oval, dicht

unter dem For. ovale gelegen. Dann sieht man oft noch tiefer unten

vom Proc. pteryg. eine zweite Knochenzacke abgehen (Fig. 2), welche

aber die Spina ang. nicht erreicht. Letztere ist zweifellos dieselbe

Bildung, deren stärkere Entwickelung und Verbindung mit der Spina

angularis das Loch der Fig. 1 gebildet hat, während diesem letzteren

l) Herrn Professor Dr. Sommer, der mir freundlichst die Benutzung

der Greifswalder Sammlung gestattete, sowie Herrn Prosector Dr. Ballo-

wixz, der so freundlich war, die Untersuchung der Schädel für mich aus-

zuführen, sage ich auch an dieser Stelle besten Dank.
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f^. 5.

Fo = For. ovale. Sa == Spina angul. Ppl = laterale Lamelle des Proc. ptery-
goideus. Fs == Sonde im For. spinosum. Ps = For. pterygospinos. ps* = verknöcher-
tes Lig. pterygospin.

Schädel die Spange, welche das Loch bei Fig. 2 und 5 schließt
fehlt.

Es ist danach kaum zu bezweifeln, daß Schädel vorkommen, an
denen an Stelle des einen großen Foramen Civinini, wie es Fig. 1

zeigt, zwei Löcher übereinander vorkommen; eine Andeutung zeigen
Fig. 2 und 3, indessen habe ich einen Fall von vollkommener Aus-
bildung beider nicht gefunden.

Ähnliche Verschiedenheiten treten selbstverständlich auch in den
Fällen unvollkommenen Schlusses des Loches an den betreffenden
Knochenzacken auf.

Bemerken möchte ich hierzu noch, daß man die völlige Ausbil-
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dung der Knochenspangen nicht etwa als ein Vorrecht höheren Alters

betrachten darf; Fig. 1 ist nach dem Schädel eines 12-jährigen Mäd-

chens gezeichnet.

Kjr. 3. Fig. 4.

Cr == Soude resp. Borsten im Porus crotaph. j er = verkuöchertes Lig. crotaph.
;

er** hintere, er*** vordere Zacke, durch teilweise Ossification desselben entstanden, üebrige

Bezeichnungen w. o.

Ein völlig geschlossener Porus crotaphiticobuccinatorius
Hyrtl ist bei 7 Schädeln zugegen, darunter zweimal doppelseitig,

während bei 120 unter den genannten 406 mehr oder weniger tiefe

Rinnen vorhanden sind, deren Abgrenzung nach den Seiten hin durch

einander entgegenstehende, übrigens sehr verschieden hohe Knochen-

zacken stattfindet, unter denen in der Regel die laterale die stärker

ausgebildete ist (s. Fig. 3). Bezüglich Form und Richtung des Porus

und der ihn begrenzenden Knochenspange kann ich nur bestätigen

was Hyktl angiebt (s. Fig. 4), — nur möchte ich darauf hinweisen,

daß mitunter Teilungen des Porus zur Beobachtung kommen. Ein-

mal wurde eine solche in zwei, einmal eine in drei kurze Kanäle (s.

Fig. 5 links) gesehen. Die Teilung tritt erst während des Verlaufes

des Porus ein, der hintere Eingang ist einfach; sie geschieht durch

senkrecht verlaufende Knochenspangen. Es ist nicht zu bezweifeln,

daß durch die einzelnen Öfftiungen die einzelnen Aste des N. crota-

phiticobucc. ,
— vielleicht auch durch die eine die Vena temp, pro-

funda — getreten sind.
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r,j 6

2.

a) Ligamentum pterygospinosum.

Ein Ligamentum pterygospinosum Civ.') existiert ganz

ausnahmslos, wie schon sein Entdecker angiebt. Seine Beschaffenheit

betreffend ist bei Civinini nur Avenig zu tinden: daß es meist band-,

selten strangförmig sei, mitunter auf ein zartes Bündel reduziert, aber

immer von deutlich fibröser Struktur gefunden werde. Dem ist nun

folgendes hinzuzufügen. Ich muß das Ligament nach allem, was ich

in etwa 20 Präparaten davon gesehen habe, als stets platt bezeichnen
;

so erscheint es namentlich immer, so lange es sich in seiner natür-

lichen Umgebung befindet. Seine Beschaffenheit ist großen Schwan-

kungen unterworfen. Das eine

mal erscheint es ähnlich wie

in der CiviNiNi'schen Zeich-

nung, schmal, in der Richtung

der Spange ^^s" der Fig. 1 ver-

laufend, in anderen Fällen

breiter; mitunter finden sich

zwei Ligamente über einander

in der durch die Zacken ^s*

der Fig. 2 gegebenen Richtung
;

in noch anderen Fällen präsen-

tiert es sich als eine bis 10 mm
hohe Platte , die ein- oder

mehrereraale durch Löcher un-

terbrochen sein kann wie in

Fig. 6.

er = Lig. crotaphiticobucc. ps = Lig. pterygospin. Uebrige Bezeichnungen w. o.

Zwischen dem oberen Rande des Bandes, wenn es diese voll-

kommenste Ausbildung hat, und der Unterfläche des großen Flügels

bleibt dann also eine ca. 3 mm hohe Öffnung übrig, entsprechend dem
Foramen pterygospinosum in Fig. 2. — Dieses Ligament sehließt dann

den oberen Teil der Fossa infratemporalis nach innen hin ab, bildet

eine den M. pterygoideus int. und sphenostaphylinus von der genannten

Grube trennende Scheidewand.

Man sieht auf den ersten Blick, daß diese Verschiedenheiten des

1) Nicht pterygopetrosum, wie es irrtümlicherweise stets bei Heni
genannt wird.
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Bandes ganz denen entsprechen, die an den betrefiFenden Knochen-

spangen vorkommen.

Worin besteht die Bedeutung dieses Bandes? Ist das von ihm

abgeschlossene Foramen pterygospinosum Durchgaugsöä'uung für irgend

ein Gebilde? Hyrtl verneint in seiner oben angeführten Arbeit solche

Bedeutung vollkommen. Indessen muß seine bezügliche Angabe sich

eine Korrektur gefallen lassen : regelmäßig passiert, wie auch Civinini

schon angegeben hat, der Nervus pteryg. int. auf seinem Wege vom
Ganglion oticum zu seinem Muskel das Loch, und mit ihm die Vasa

pterygoidea intt. Sind mehrere Löcher da, so wird das obere benutzt.

Man wird nun bei dem großen Mißverhältnis zwischen der Dicke dieser

Stämmchen und der Weite der in Rede stehenden Öffnung gewiß nicht

sagen können, daß letztere nur den Zweck habe, jene passieren zu

lassen und das Ligament nur die Bedeutung, eine solche Öffnung zu

schaffen. Auch Civinini hat dies empfunden und deshalb die sehr

wenig wahrscheinliche Hypothese aufgestellt, daß das Band die nach

innen liegenden Teile, speziell die Tuba Eust. und den N. und die

Vasa pterygoidea vor den Erschütterungen durch die Pulsation der

Art. max. int. und die Kontraktionen des M. pter. ext. schützen solle.

Wahrscheinlich ist wohl, daß das Band einer physiologischen Bedeu-

tung ermangelt.

Nicht selten , vielleicht in einem Drittel aller Fälle , kommt eine

Varietät vor, nämlich ein platter, zarter Bandstreifen, welcher parallel

dem CiviNiNi'schen Bande und etwas lateral von ihm von der Mitte

des Hinterrandes der lateralen Lamelle zur Spina angularis geht und

zwischen den Nn. alveol. inf. und lingualis durchzieht. So sind bei

Henle (Nervenlehre, Fig. 258) die Verhältnisse dargestellt, und H.

bezeichnet dies Band als Lig. pterygopetrosum (soll heissen .... spi-

nosum) Civinini. Ich bin indessen der Ansicht, daß diese Benennung

nicht richtig ist , da man neben dem in Rede stehenden fibrösen

Streifen ein normales Lig. pterygospinosum findet, welches an der

medialen Seite des N. lingualis hingeht ; ich halte den bei Henle ge-

zeichneten Bandstreifen für einen häufig vorkommenden überzähligen.

b) Lig. crotaphiticob ucc inatorium.

untersucht man bei der Nervenpräparation die Gegend des

HYRTL'schen Porus sorgfältig, so findet man mit seltenen Ausnahmen

einen aus dem umgebenden losen venenreichen Bindegewebe sich durch

seinen festen Bau und seine parallele Faserung deutlich hervorhebenden

Bandstreifen {er Fig. 6), welcher vom hinteren Rande der lateralen Lamelle

oder von der Außenfläche dieser Platte entspringt und unter dem N. crota-
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phiticobucc. vorüberzieht, um sich an der unteren Fläche des Tempo-

ralflügels nach vorn vom For. spinosum zu befestigen, — der dem-

nach den Verlauf der früher beschriebenen Knochenspange er* (Fig.

4 und 5) hat, welcher aus seiner Verknöcherung entstanden ist, —
und welcher also wohl den in der Überschrift genannten Namen führen

muß. Seine Dimensionen sind nicht in allen Fällen die gleichen. Mit-

unter hat es dieselbe Ausdehnung wie die oben geschilderte Spange

er*, so daß also über ihm nur genügend Raum bleibt für den Durch-

tritt der betr. Gefäße und Nervenäste; in anderen Fällen ist sein

Ursprung ausgedehnter, namentlich in senkrechter lUchtung, so daß

er am Proc. pteryg. weiter nach unten reicht
;
gegen die laterale Be-

festigung zu konvergieren dann die Fasern, so daß das Band dreieckig

geformt ist ; auch in diesem Falle ist der Porus nicht größer als nötig
;

in noch anderen Fällen entspringt das Ligament tiefer unten, da wo

im ebengenannten Falle die tiefsten Partieen herkamen, um schräg

aufsteigend zur Ala magna zu gehen und so ein Loch von unnötig

großer Weite zu begrenzen, — dahin gehört der Fall Fig. 6. — Eine

funktionelle Bedeutung für dieses Band vennag ich mir ebenso wenig

zu denken wie für das Lig. pterygospinosum.

3.

Von Affen standen mir für die vorliegende Untersuchung zur

Verfügung von Anthropoiden 9 Schädel; — von sonstigen Affen der

alten Welt: 21 Schädel, bezw. Köpfe verschiedener Spezies von Inuus,

5 von Cynocephalus, 5 von Cercopithecus ; von Neuweltsaffen 2 Ateles,

2 Mycetes, 2 Chrysothrix, 2 Hapale^.

Bei den Menschenaffen verhalten sich die betreffenden Knochen-

teile ganz wie am normalen Menschenschädel ; ob die genannten Bänder

vorhanden sind , war mir nicht möglich zu entscheiden , da ich nur

trockene Schädel hatte.

Auch die genannten amerikanischen Affen wiesen ganz gleiche

Verhältnisse auf; Bänder konnte ich an je einem in Spiritus konser-

vierten Exemplar von Ateles paniscus und Chrysothrix sciura durch-

aus nicht finden.

Ganz anders dagegen, und wie mir scheint, sehr interessant, ist

das Verhalten der untersuchten Affen der alten Welt.

1) Die Möglichkeit der Untersuchung eines großen Teiles des ge-

nannten Materiales verdanke ich Herrn Koll. Beaün, der mir die im Be-

sitz des hies. zool. Institutes befindlichen Affen freundlichst zur Ver-

fügung stellte.
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Hier findet sich nämlich überall ein ganz eigenartiges Verhalten

der Lamina later, des Processus pterygoideiis. Der Ursprung der-

selben erstreckt sich nach hinten ausnahmslos l)is an die Spina angu-

laris und dieser Breite des Ursprunges entspricht diejenige der ganzen

Lamelle. Am Ursprünge ist sie mindestens einmal von der Ötfnung

O, häufig noch von einer zweiten Ps durchbohrt. Fehlt die letztere

der beiden Öffnungen am mazerierten Schädel, so ist sie doch bei der

Präparation der Weichteile stets aufzufinden , indem die Knocheu-

spange ps dann durch ein plattes, meist zartes Ligament ersetzt ist.

Medial von der Stelle, wo die beide Löcher trennende Spange er ent-

springt, liegt das Foramen ovale und also auch der Stamm des III.

Trigeminusastes. Aus dem vorderen Loche kommt der N. crotaphiti-

cobuccinatorius , das hintere benutzen die Nervi alveolaris inf. (Ni),

lingualis (Nl) und auriculotemp. (at) als Austrittsstelle, — einzig und

allein die Nn. pterygoi-

deus int. und sphenosta-

phylinus bleiben an der

medialen Fläche der later.

Lamelle, um direkt in ihre

Muskeln einzutreten.

Schädel vou Iniius iieme-

btriiuis mit den Zweigeu des R.

III. n V. Cr == Peius crota-

pliiticobucc, Pij = For. ptery-

gospin. Ni, Nl, Nat= N. alveol.

inf., lingualis, auriculotemp. pae
= Porus acuät. ext. — Sonstige

BezeichnuDgen wie oben.

Man wird kaum fehl gehen, wenn man in den beschriebenen, den

altweltlichen Atfenschädel charakterisierenden Eigentümlichkeiten die

den geschilderten Baudapparaten des Menschenschädels entsprechenden

Bildungen sieht. Ganz besonders ist die Homologie des mit Cr be-

zeichneten Loches des Aflfenschädels und des HYRTL'schen Porus

crotaph. in die Augen springend, sowie diejenige der diese Öffnung

begrenzenden Knochenspange er des Affen mit dem betrettenden Bande

er bezw. Knochenstäbchen er*. Beim Affen ist nun aber dieses Stäb-

chen sehr viel breiter als beim Menschen: infolgedessen bedeckt es

den III. Trigeminusast nach seinem Austritt aus dem Schädel. —
Ebenso scheint mir, daß das Lig. pterygospin. Civ. der Spange, bezw.

dem Bande ps des Affenschädels gleichzusetzen ist, unil daß das Foramen

Civ. der Öffnung Ps verglichen werden muß. Der wesentliche Unter-
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schied zwischen beiden ist der, daß durch das For. pterygospin. des

Menschen der N. pteryg. int. nach innen, beim Affen aber die Haupt-

zweige des III. Astes nach außen gelangen. Indessen wird dieser

Unterschied , wie mir scheint , durch diese starke Entwicklung der

Spange er des Aftenschädels erklärt, infolge deren das Foramen ovale

von außen her verdeckt ist, so daß die betreffenden Xervenäste eine

Biegung nacli außen machen müssen , während sie beim Menschen

geradeswegs nach unten ziehen können. Beim Affen tritt der N.

pterygoideus int. von dem nach innen konvex gebogenen Stamm ab,

])evor derselbe in das Loch Ps eingetreten ist, beim Menschen, wo die

Richtung von vornherein nach der lateralen Seite des Lig. pterygo-

spin. hingeht , muß er dasselbe übersteigen , um zu seinem Ziele zu

kommen.

Danach glaube ich also in den beiden in der Überschrift dieses

Aufsatzes genannten Öffnungen des Menschen schädels Bildungen sehen

zu müssen, die in die Klasse der Theromorphieen zu stellen sind.

Nachdruck verboten.

Zur Entwiekeliinff und Regeneration der Chorda dorsalis

bei den urodelen Ampliibien.

Vou D. Bärfdrth in Doi'pat.

(Aus dem vergleichend-anatomischen Institut in Dorpat.)

Bei seinen Untersuchungen über die Wirbelsäule der Tritonen

gelangte H. Müller^) zu dem Ergebnis, daß dieselbe „nicht mit einem

knöchernen Wirbel endigt, sondern in einen knorpeligen Strang
ausläuft". Dieser Befund wurde von Flesch ^) , dem wir die ersten

Angaben über die Entwickelung dieses „knorpeligen Endstabes"

verdanken, und von Fraisse ^
), der den „Knorpelstab" bei Pleurodeles

genauer beschrieb und auch bei Lacerta entdeckte, bestätigt. Alle drei

Forscher sprachen die Ansicht aus, daß dieser Knorpelstab in keinem

genetischen Zusammenhang mit der Chorda und ihren Scheiden stünde.

1) H. MüLLEE, Über Regeneration der Wirbelsäule und des Rücken-

marks bei Tritonen und Eidechsen. Frankfurt a. M., 1864, p. 7.

2) Flesch, Über das Schwanzende der Wirbelsäule. Verhandlungen

der physikalisch-mediz. Gesellschaft in Würzburg. N. F. 13. Bd., 1879,

Sitzungsberichte, p. XXX ff.

3) Fraisse, Eigentümliche Strukturverhältnisse im Schwauzc erwach-

sener Urodelen. Zool. Anzeiger, 3. Bd., p. 12.

Derselbe, Beiträge zur Anatomie von Pleurodeles Waltlii. Dis-

sertation. Würzburg, 1880.
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Ich mußte diesem Gegenstande bei Untersuchungen über die Re-

generation der Gewebe bei Amphibien näher treten und gelangte durch

Untersuchung des normalen Schwanzendes von Triton zu der Ansicht,

daß der Knorpelstab ursprünglich doch mit der Chorda
zusammenhängt und zwar in der Weise, daß die Chordaepithel-

zellen denselben bilden. Es findet also hier nach meiner Anschauung

eine ähnliche Umwandlung in Knorpelzellen statt, wie wir sie durch

GegenbaurI) bei der Bildung des „Chordaknorpels" in der Chorda

kennen gelernt haben. Über die Entwickelung dieses Knorpelstabes

wird demnächst Herr Dr. V. Schmidt, Prosektor des Instituts, genauere

Mitteilungen machen. Ich möchte auf Grund der geäußerten Ansicht

drei Hauptphasen in der Entwickelung der Chorda bei den Urodelen

unterscheiden :

1) Ausbildung der Chorda dorsalis mit den bekannten großen hya-

linen Chordazellen.

2) An das caudale Ende der Chorda setzt sich ein knorpeliger Stab

an, den ich Chordastab nennen will.

3) Die Chorda wird von der sich mächtig entwickelnden äußeren

Chordascheide, der skeletogenen Schicht, von Strecke zu

Strecke eingeschnürt, und der Chordastab gliedert sich in sich

selbst. Diese Vorgänge leiten die Wirbelbildung ein.

Ich habe nun im letzten Jahre meine früheren Erfahrungen ")

über die Regeneration von Chorda und Wirbelsäule bei Amphibien

durch weitere Versuche am Axolotl wesentlich vermehrt und dabei in

bezug auf die Chorda das interessante Resultat erlangt, daß sich bei

ganz jungen Siredonlarven gerade wie bei den Larven der Anuren

echtes Chordagewebe mit hyalinen Zellen regeneriert.

Die Versuche wurden in der Weise angestellt, daß ich noch im Ei

befindlichen oder eben ausgeschlüpften Axolotllarven
die Schwanzspitze amputierte und dann die Tiere isoliert in reinem

Quellwasser sich weiter entwickeln ließ. Trotzdem die Tiere keine

1) Gegenbaue, Untersuchungen zur vergleichenden Anatomie der

Wirbelsäule bei Amphibien und Reptilien. Leipzig 1862, p. 19 fF.

2) Ich wähle die Bezeichnung „Chordastab" statt des von H. Müller

gebrauchten Ausdrucks „Knorpelstrang" („knorpeliger Endstab'' bei Flesch,

..Knorpelstab" bei Fkaisse), weil ich dem Gebilde eine andere Genese

zuschreibe, und weil durch dieses Wort die von allen Autoren anerkannte

innige Verbindung mit der Chorda besser hervorgehoben wird. Dieser

„Chordastab" entspricht also morphologisch dem „Chordastäbchen'' (Braun),

welches zuerst von Rosenberg bei menschlichen Embryonen, nachher von

Braun bei Säugern und Vögeln nachgewiesen wurde.

3) Anatomischer Anzeiger, 188R, p. 403 ff.

8*
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Nahrung zu sich nehmen konnten und auf die Resorption der in den

Zellen angehäuften Dotterschollen angewiesen waren, regenerierten sie

in 1—2 Wochen die abgeschnittene Schwanzspitze bis zu ca. 1,5 mm.
Die mikroskopische Untersuchung von Schnittserien solcher

Schwänzenden zeigte nun , daß sich von den Chordaepithelzellen aus,

die innen an der inneren Chordascheide liegen, eine mehrfache
Schicht neuer hyaliner Chordazellen über den ange-
schnittenen präexistierenden Chordazellen gebildet hatte.

Diese Zellen sind zuerst durchaus protoplasmatisch und werden erst

allmählich durch Bildung hyaliner Tröpfchen und Tropfen im Innern

ihrer Zellleiber zu den hellen Zellen mit spärlichem Protoplasma, die

den „Gallertkegel" zusammensetzen. Ferner war von Interesse, daß

weiter peripher diese jungen Chordazellen immer platter wurden und

dann direkt in einen Chordastab übergingen. Ich sehe

darin einen wichtigen Beweis für meine oben hervorgehobene Auffas-

sung, daß Chordastab und echtes Chordagewebe isogenetisch sind.

Alles übrige werde ich an anderer Stelle ausführlicher besprechen

und gebe hier nur folgende Zusammenfassung meiner Versuchsresultate:

1) Die Chorda dorsalis regeneriert sich nicht nur bei anuren

(Fraisse) ^), sondern auch bei urodelen Amphibien.

2) Die Umwandlung der neugebildeten Chordazellen in hyaline

Zellen des Gallertgewebes geschieht nur bei sehr jungen Perenni-

branchiaten (Siredon) und auch hier nur in den ersten Stadien der

Regeneration. Späterhin wandeln sie sich zum „Chordastab'' um.

3) Etwas ältere Larven von Siredon und, wie es scheint, von Tri-

ton schon die jüngsten Larven (Fraisse) regenerieren den

Chordastab (Knorpelstab, Fraisse), der dem echten Chordagewebe

isogenetisch ist.

4) Noch ältere Larven , bei denen das skeletogene Gewebe um die

Chorda schon überall entwickelt ist, regenerieren aus skeletoge-

nem und Chordagewebe (Chordaepithel) den „Knorpelstab'

(H. MtJLLER, Fraisse).

5) Es ergiebt sich also für die Regeneration der Chorda und des

Skelets (Knorpelstab) das einfache Gesetz, daß die Art der Re-

generation durchaus abhängig ist vom jeweiligen Entwickelungs-

stadium des Stützapparats (Chorda und skeletogenes Gewebe).

Dorpat, 24./12. Januar 1891.

1) Fraisse, Die Regeneration von Geweben und Organen bei den
Wirbeltieren , besonders Amphibien und Reptilien, Cassel und Berlin,

1885.
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Nachdruck verboten.

Die „Columella" der kioiiokranen Saurier.

Vorläufige Mitteilung.

Von Dr. E. Gatjpp, Assistent am königl. anatom. Institut zu Breslau.

(Aus dem anatomischen Institut zu Breslau.)

Über die Homologie der sogenannten „Columella" (Cuvieu), d. h.

jenes schlanken, zwischen dem Pterygoid und dem Parietale aufgestellten

Knochenstabes, der einer ganzen Gruppe von Sauriern den Namen der

„Kionokranen" verschafft hat, ist noch in den neusten Handbüchern

der vergleichenden Anatomie nichts sicher Begründetes angegeben.

Nach Gegenbaur') wird die Columella „bei den Schildkröten

durch eine direkt vom Parietale absteigende breite Knochenplatte

repräsentiert, die hier zur Begrenzung der Schädelhöhle mit beiträgt,

und bei den Schlangen ist eine ähnliche , die Schädelhöhle um-

schließende Fortsatzbildung noch auf das Frontale ausgedehnt." Diu

Bemerkung im WiEDERSHEiM'schen Lehrbuch -): „Bei Cheloniern findet

sich eine damit vergleichbare Bildung" scheint, so ähnlich sie klingt,

doch wohl, wie aus der in Parenthese beigefügten Bezeichnung: „Epi-

pterygoid W. K. Parker" hervorgeht, nicht jenen Fortsatz des Parietale,

sondern das „Epipterygoid" der Schildkröten bezeichnen zu wollen —
eine Ansicht, über die weiter unten ausführlicher zu handeln sein

wird.

Zunächst möchte ich bemerken, daß die GEGENBAUR'sche Ansicht,

die sich dem Wesen nach bereits bei Rathke^) findet und auch von

GoETTE*) vertreten wird, nicht mehr haltbar ist, seit Leydig^) fest-

gestellt hat und Parker") und Hoffmann') bestätigt haben, dass die

1) Grundrifs der vergl. Anatomie, II. Aufl. Leipzig 1886, p. 482.

2) Lehrbuch der vergl. Anatomie, II. Aufl., 1886, p. 142.

3) Bemerkungen über die Entwickelung des Schädels der Wirbeltiere

in : Vierter Bericht über das naturwissensch. Seminar zu Königsberg.

Königsberg 1839, p. 18.

4) Entwickelungsgeschichte der Unke. Leipzig 1875, p. 714.

5) Die in Deutschland lebenden Arten der Saurier. Tübingen 1872.

6) On the Structure and Development of the Skull in the Lacertilia.

P. L On the Skull of the Common Lizards. Philosoph. Transact, of the

Royal Society, Vol. 170, for the year 1879. London 1880.

7) „Reptilien" in Bbonn's Klassen und Ordnungen, II, p. 577,
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Columella sich kuorplig vorgebildet entwickele, also deu „priinordialeu"

Schädelteileu angehöre, während, nach Parker M, die au das Parietale

und Frontale sich anschließenden Kuocheuplatteu bei Cheloniern und

Ophidiern Fortsatzbildungen jener Knochen, also „Deckknochen" sind.

Leydig spricht sich übrigens über die Homologie der Columella

nicht weiter aus, und Hoffmann erklärt im „Bronn" unumwunden:

„Die morphologische Bedeutung der Columella ist auch nicht ver-

mutungsweise anzugeben.'-

Dies mußte befremden einem Skeletteil gegenüber, dem doch

offenbar eine wichtige Bedeutung als stützender Pfeiler — bei der

geringen Entwickelung einer knöchernen Schädelwand - zukommt,

zumal die durch seine Entwickelung bewiesene Zugehörigkeit zu den

„primordialen" Knochen die Vermutung, daß es sich um eine neue,

von den Sauriern erst erworbene Bildung handle, nicht wohl auf-

kommen ließ.

Die Spezialbearbeituug des Saurierschädels durch Parker bot mir

auch keinen sicheren Aufschluß. P. hat über die Homologie der Colu-

mella zwei ganz verschiedene Meinungen geäußert. Die eine derselben

wird von ihm an verschiedenen Stellen ,
und auch im „Skull of the

Conmion Lizards" ausführlich begründet, die zweite findet sich, ohne

besondere Betonung, in der späteren Arbeit über den Krokodilschädel,

gelegentlich mit erwähnt.

Die eingehendste Auseinandersetzung findet sich im „Skull of the

Common Lizards" p. Oin. P. nennt hier die Columella „Epipterygoid"

und homologisiert sie dem „Epipterygoid" der Schildkröten (cf. Parker

und Bettanv, p. 211), dieses selbst aber wieder dem Chondro-

pterygoid der Urodelen, dem „symplectic process of the mandibular

Suspensorium" 2). Wie die Metamorphose dieses horizontal gelagerten

Chondropterygoids der Urodelen in die aufrecht stehende „Columella"

1) Development of the Green Turtle. Zoology of the Voyage of

H M. S. Challengeu, Part. V, 1880, p. 37. — Pabker und BETTAsr,

Morphologie des Schädels. Dtsch. von Vetter. Stuttgart 1879, p. 192.

2) Hinsichtlich des Ausdrucks: „symplectic process", der zuerst recht

unverstäniilich i.t, verweise ich auf: „Skull of the Urodelous Amphibia"

P I (Phil. Transact., Vol. 167, 1879), p. 5.53 u. 554 und „Lacertiherschadel'

p" 613 u. 614. An erstever Stelle schildert V. das Auftreten des Chondro-

pterygoids und vergleicht sein Auswachsen vom vorderen Rand fies Mandi-

bularsuspensoriums mit dem des Syraplecticum vom Hyomandibulare der

Teleostier. An derselben Stelle finden die 3 anderen, vor dem „sym-

plectic process" bereits vorhandenen Fortsätze des Mandibularsuspen-

soriums der Urodelen Erwähnung: „ascending process", „pedicle" und

„otic process".
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zu deukeu sei
, erhellt am besten aus einer Anmerkung (Skull of the

ürodelous Ampli, p. 566): „In the Chelonians and Lizards a similar
rod becomes enucleated from the inditterent tissue covering the bony
pterygoid; this becomes semicartilaginous and is then invested with
a bony sheath. It keeps its half-prostrate posture in the Chelonia,
but in Lizards uplifts itself, gradually, to an almost erect position;
this „columella" has its base, then, resting on the bonv pterygoid an(i
Its capital leaning against the anterior part of the prootic above
(Monitor), or reaching, by its upper epiphysis, to the lower edge of
the parietal (Laemanctus).'- Also : die „Columella" ist ein aufgerich-
tetes Chondropterygoid.

Derselben Ansicht huldigt P., wie erwähnt, auch in der Arbeit
über den Lacertilierschädel

: seinen ausführlichen Erklärungen auf
p. 613 u. 614 gegenüber ist die Bezeichnung „Ascending or epiptery-
goidean rods" auf p. (528 wohl als bedeutungslos aufzufassen.

Durch einen bloßen Zufall bin ich dann aber an einer Stelle, wo
icli nicht danach gesucht hätte, in der Arbeit ül)er den Krokodil-
schädel •), auf eine ganz andere Darstellung Parker's gestoßen. Hier
homologisiert er auf p. 274 die „epipterygoidean columella" der
Eidechsen ohne Bedenken mit dem „ascending process" des
Quadratums der Urodelen, und auf der folgenden Seite das Epiptery-
goid der Schildkröten jenen Knorpelresten „as is often seen on the
pterygoid bone in adult Urodeles". Offenbar ist das nun aber, wenn
dies von Parkkr auch nicht besonders gesagt wird, ein Umstoß der
früheren Ansicht, denn der „ascending process" ist bei den Urodelen
längst da, bevor der „symplectic process", das Chondropterygoid,
auftritt 2). Aus der Thatsache, daß P. hier von einer „epipterygoidean
columella" und nicht mehr, wie früher, bloß von einem „epipterygoid"
spricht"), scheint auch hervorzugehen, daß er sich nunmehr der Ver-
schiedenheit beider Gebilde und seines eignen Widerspruchs gegen
früher bewußt ist; ebenso ist es wohl nicht unabsichtlich, daß er sich
nur auf die Abbildungen, nicht aber auf den Text seiner früheren
Arbeiten bezieht. Wie dem aber auch sei, jedenfalls ist, auch ohne
daß P. selbst dies hervorgehoben hat, der Widerspruch vorhanden,

1) Transact, of ihu Zoological Society of London, 188;3 Vol XI
part 9.

> '
,

2) of. Parkek, Urodelen Schädel, P. I, p. 543; sowie Stöhk, Zur Ent-
wickeluug8geschichte des Urodelenschädels. Zeitschr. f. wis3. Zool., Bd.
XXXIII, p. 27.

3) cf. die Bemerkung: „by naming it simply from its position, I named
It truly." (Lacertilierecb. p. 613.)
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und es blieb die Begründung der einen oder der anderen Ansicht

immer noch ein Postulat.

Ich glaube, im Folgenden den Beweis zu erbringen, daß die zweite

vonPAKKEE geäußerte Ansicht: „die Columella ist das Homo-

logen des Processus ascendens des Quadratums der

Urodelen" die richtige ist; bemerke dabei aber zugleich, daß ich

mir eine genauere Ausführung der folgenden Mitteilungen noch vor-

behalte. Ich habe nicht nur an Schnittserien, sondern auch an emer

Anzahl, nach der BoRN'schen Plattenraodelliermethode hergestellter

Modelle das Primordialcranium der Anuren ,
Urodelen und Saurier

studiert und glaube damit am besten zu einer genauen Anschauung

über Gleichheiten und Unterschiede dieser Bildungen gelangt zu sem.

Die Veröftentlichung kann erst später erfolgen. Ebenso sehe ich für den

Augenblick durchaus davon ab, die Homologie der Columella oder des

Processus ascendens des Quadratums nach unten hin zu verfolgen —
es lag mir zunächst nur daran , die morphologische Bedeutung eines

an sich bedeutungsvollen, aber bis dahin ganz rätselhaften Skeletteiles

durch sein Auffinden bei der nächsttieferen Tierklasse festzustellen.

An dieser Stelle darf ich wohl noch Herrn Professor Dr. Born

meinen herzlichsten Dank aussprechen für den Hinweis auf das inter-

essante Thema und seine lebhafte und oft genug bedeutungsvolle Teil-

nahme bei der Ausarbeitung desselben.

Was meine Aufmerksamkeit zuerst auf den Processus ascendens

des Quadratums bei den Amphibien lenkte, war der Vergleich des

Saurierschädels mit den Abbildungen, die Wiedersheim i) semer

Monographie über das Kopfskelet der Urodelen beigegeben hat. Ver-

hältnisse, wie sie der betreffende Fortsatz bei Amphiuma zeigt (Taf. II,

Fig. 17 mit f bezeichnet), seine Lage in der prootischen Region, mit

dem Fuß gegen das knöcherne Pterygoid gestemmt, erinnerten unwill-

kürlich an die der Columella bei manchen kionokranen Sauriern

(Monitor); der Umstand, daß der Knorpelpfeiler bei den Urodelen mit

einer knorpeligen Pterygoidspange verbunden ist, während ein solches

„Chondropterygoid" bei den Sauriern bisher auch in frühen Stadien

der EntWickelung nicht nachgewiesen war, sprach wenigstens nicht

direct dagegen. Noch weniger konnten aus der Verschiedenheit der

oberen Verbindung — der Proc. ascendens der Urodelen verbindet

sich mit dem sogenannten „Alisphenoid'' des Priraordialcraniums ,
die

Columella dagegen bei den meisten Sauriern mit dem Parietale —

1) Kopfskelet der Urodelen. Leipzig 1877
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ernstliche Schwierigkeiten für die Homologisierung erwachsen, angesichts
der Thatsache, daß auch der „Processus ascendens" seine Verbindung
mit dem Alisphenoid erst sekundär erlangt »), und daß auch bei manchen
ürodelen diese Verbindungsstelle von einem Fortsatz des Parietale

bedeckt ist »). Einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit aber erlangte

jene Vermutung doch erst, als sich beim Präparieren der Nerven
herausstellte, daß bei den kionokranen Sauriern der Trigeminus seinen
R. orbito-nasalis zwischen der seitlichen Schädelwand und der Colu-
mella nach vorn sendet, während der R. maxillaris sup. und inf.

hinter dieser herum nach außen verlaufen, daß also die Columella
die Trigeminusäste genau so verteilt, wie der Proc. ascendens bei den
Amphibien ^).

Die nunmehr vorgenommenen entwickelungsgeschichtlichen Unter-
suchungen erstrecken sich auf: Lacerta agilis, L. vivipara, Anguis
fragilis und 2 Exemplare von Platydactylus mauretanicus. Letztere

(4,9 und 7 cm lang) durfte ich mit gütiger Erlaubnis von Herrn
Geheimrat Hasse, dem ich dafür auch hier meinen ergebensten Dank
sage, den Vorräten des anatomischen Instituts entnehmen ; zu meinem
Bedauern war mir keine Gelegenheit geboten, reichlicheres Material
dieses für mich besonders interessanten Objektes zu untersuchen.

Das Erste, was mir bei der Untersuchung junger Stadien auffiel,

war die Thatsache, daß den Embryonen aller oben genannten Saurier
ein „Chondropterygoid" (Parker) zukommt. Von einem solchen, in

der Pterygoidregion des Primordialschädels fast bei allen Amphibien
vorhandenen Knorpel, ist, soweit ich die darüber vorhandene Litteratur
kenne, bei den Sauriern bisher nichts bekannt gewesen. Parker

1) cf. das Genauere für Sirtdon bei Stöhe, Zur Entwickelungs-
geschichte des Urodelenschädels. Zeitschr. f. wiss. Zool. . Bd. XXXIII.
p. 17.

2) cf. WiEDEESHEiM, 1. c, Taf. III, Fig. 47, die Abbildung von Meno-
branchus.

3) cf. Paekkb und Bettany, deutsche Übers., p. 104; ferner Stöhe
(ürodelenschädel und Anurenschädel) ; Wiedersheim (Kopfskelet der Üro-
delen). Bei letzterem findet sich auf p. 25 wohl nur durch ein Versehen
die Verteilung der Äste unrichtig angegeben, cf. ebenda p. 154. — Dafa
auch den Anuren derselbe Proc. asc. zukommt, ist von Stöhe betont
(Anurenschädel, Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd. XXXVI, p. 97) und auf
Grund eigner Präparate und Modelle kann ich bestätigen, dafa der von
Pabkeb — auch in der „Morphologie des Schädels" — als „pedicle" be-
zeichnete Fortsatz der Anuren eben der Proc. asc. ist. Ein „Pedicle"
oder „Palatobasalfortsatz", wie er den ürodelen zukommt, existiert bei
den untersuchten Anuren nicht.
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rechnet, wie erwähnt, in seinen Arbeiten über den Urodelen- und

Eidechsenschädel die Columella („Epipterygoid") hierher, macht aber

zugleich (Eidechsensch. p. 602) die Bemerkung, die Pterygoide, Trans-

versa und Palatina selbst seien Verknöcherungen eines Gewebes, dem

nur die Zeit gemangelt habe, die knorpelige Metamorphose durch-

zumachen. Nur „A small ethmo-palatine cartilage, early confluent

with the antorbital portion of the nasal capsule" findet Erwähnung ^).

Hier möchte ich zunächst die bisherigen Angaben durch die Mit-

teilung ergänzen, daß alle von mir untersuchten Saurier wenigstens

vorübergehend in bestimmten Stadien ihrer Schädelentwickelung einen

Knorpelstreifen besitzen , der im wesentlichen dem Chondropterygoid

der Urodelen entspricht. Von den mannigfachen Einzelheiten des

Verhaltens, die derselbe bei verschiedenen Spezies und auf verschie-

denen Stadien zeigt, will ich hier nur das Hauptsächlichste hervor-

heben. Dazu gehört vor allem der Befund, daß der Knorpel bei

Lacerta agilis von 33 mm Gesamt- und 5 mm Kopflänge, kontinuier-

lich-knorpelig mit dem Fußende der Columella zusammenhängt. Letztere

ist auf diesem Stadium in ganzer Ausdehnung knorpelig; ihr oberes,

nach hinten geneigtes Ende findet sich oberhalb des vorderen Um-
fanges der Ohrkapsel, seitlich neben der noch nicht völlig
differenzierten häutigen Begrenzung des Cavum cranii.

Von einer Verbindung dieses oberen Endes der Columella mit der

1) Über diesen Punkt möchte ich hier kurz erwähnen, dafs ich die

Thatsaohe eines selbständig angelegten , und zwar wesentlich q u e r -

gelagerten Knorpels im vorderen Abschnitt der Orbita bestätigen kann.

Ich finde ihn bei Lacerta ag. von 33 mm in einer Rinne, deren Grund
vom Maxillare, deren mediale und laterale Begrenzung vom Palatinum resp.

Jugale gebildet wird. Spätere Stadien, bei denen die Verschmelzung mit der

Nasenkapsel eingetreten ist, zeigen, dafs es sich hier um einen Teil jenes

durch Solger (Beitr. zur Kenntnis der Nasenwandung etc., Morph. Jahrb., I,

p. 482) zuerst bekannt gewordenen, dann von Weber (Nebenorgane des

Auges der Reptilien, Arch. f. Naturg. , XXXXIU, Bd. 1, p. 333) ein-

gehend beschriebenen und auch von Born (Nasenhöhlen und Thränen-
naseugang der amnioten Wirbeltiere, I, Morph. Jahrb. Bd. V, p. 74) be-

rücksichtigten hinteren Fortsatzes der Nasenkapsel handelt, der sich eine

ganze Strecke weit in die Orbita hineinerstreckt. Derselbe zeigt inter-

essante Lageverhältnisse zu den Knochen und bei Platydactylus eine ganz

besonders auffallende Form , doch kann ich vorläufig darauf nicht näher
eingehen. Ebenso mufs ich mir die Untersuchung, ob der von Parkee
gewählte Name „Ethmopalatine cartilage" die richtige Homologie aus-

drückt, hier versagen. Bei Anguis fragilis von 60 mm ist der Knorpel
noch getrennt von der Nasenkapsel; ältere Tiere habe ich bis jetzt nicht

untersucht.
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oberen Seitenspange des Primordialcraniums i) ist nicht die Eede;

beide Knorpel sind durch einen großen Zwischenraum von einander

getrennt ; erst sehr viel weiter hinten nähert sich die genannte Schädel-

seitenspange dem oberen Umfang der Ohrkapsel, mit der sie schließ-

lich zusammenhängt.

Auch das Verhalten des unteren Endes der Columella ist auf

diesem Stadium anders als später. Während nämlich später (Lac. ag.

50 mm) die untere Epiphyse der in ihrem Mittelstück verknöcherten

Columella in einer rinnenförmigen Vertiefung des knöchernen Ptery-

goids ruht, zeigen sich in dem jüngeren Stadium die Beziehungen

noch wesentlich anders : das knöcherne Pterygoid ist in dieser Gegend

dreikantig — die eine Kante nach oben gekehrt — und der lateral

abfallenden Fläche des Knochens liegt das etwas nach außen ab-

biegende untere Ende der Columella an; erst auf späterem Stadium

findet die Umwachsung desselben durch das Os pteryg. statt. Ich werde

weiter unten noch einmal an dieses Verhalten zu erinnern Gelegenheit

haben.

Auf einen anderen Punkt möchte ich jedoch hier gleich aufmerksam

machen : nämlich den Umstand, daß gerade da, wo der Fußpunkt der

Columella auf der äußeren Seite des Osteopterygoids liegt, sich auf

der medial abfallenden Fläche jene Knorpelfacette findet, die mit der

des „Basipterygoid" gelenkig verbunden ist. Auf früheren Stadien

hängen Columellabasis und jene Knorpelfacette oberhalb des Osteo-

pterygoids zusammen.

In unmittelbarem Anschluß nun an die Basis der Columella läßt

sich bei dem erwähnten Stadium von 33 mm nach vorn ein Kuorpel-

streifen verfolgen, der etwas seitlich von der oberen Kante des Ptery-

goideum osseum liegt, von der seitlichen Fläche desselben durch eine

Bindegewebsschicht getrennt. \Yeiter vorn, wo sich der Knochen ver-

breitert, formiert er gleichzeitig durch leichtes Aufbiegen seines late-

ralen Randes eine seichte Rinne, in der der Knorpel liegt. Der

vorderste Abschnitt des letzteren wendet sich etwas nach außen —
ein Vergleich mit späteren Stadien (47 mm), auf denen der Knorpel

selbst allerdings schon geschwunden ist, lehrt, daß dies in der Gegend

geschah, wo sich später auch das knöcherne Pterygoid zur hinteren

Begrenzung des „subocularen Fensters" und zur Verbindung mit dem

Transversum nach außen wendet.

1) cf. die Darstellung des Primordialcraniums von Anguis frag, bei

Leidig (Deutschlands Saurier), nebst Abbildungen: Taf. I, Fig. 20; Taf. II,

Fig. 28. Pabkeb (Eidechsenschädel, p. 605) bezeichnet die Spange als:

„upper band of the alisphenoid". VI. 41, Fig. V, als.
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Schon bei Lacertaembryonen von 22 mm Gesamtlänge finde ich

den Knorpel ziemlich deutlich, wenn auch erst mit sehr spärlicher

Grundsubstanz. Das Pteryg. oss. ist hier noch sehr schmal und erst

in der Entwickelung begriffen, daher liegt der Knorpel durchaus

lateral neben und nicht auf ihm. Bei Lacerten von 47 mm ist, wie

gesagt, von dem Knorpel keine Spur mehr zu sehen.

Aus der Zahl der beobachteten Abweichungen von diesem Ver-

halten erwähne ich nur folgendes. Ich habe bis jetzt von Anguis

fragilis kein Stadium gefunden, in dem der Knorpel mit der Colu-

mella zusammenhing, und es ist mir auch fraglich, ob überhaupt ein

solches existiert. Vorhanden ist der Knorpel bei Embryonen von

55—60 mm Gesamtlänge; er beginnt in geringer Entfernung vor dem
Fußpunkt der Columella über dem lateralen Rande des Osteopterygoid

und folgt dem nach außen zum Transversum ablenkenden Teile des-

selben. Da das Ti'ansversum sich nach hinten mit einer zungen-

förmigen Platte auf das Osteopterygoid herauf schiebt, so findet man
hier auf dem Querschnitt des letzteren lateral den des Knorpels, und

medial den des Transversum. — Wie bei Anguis, so war auch bei

den beiden von mir untersuchten Exemplaren von Platydactylus maur.

ein Zusammenhang des Pterygoidknorpelstreifens mit der Columella

nicht vorhanden. Doch hebe ich hervor, daß auch bei dem jüngeren

Tier die Columella bereits verknöchert ist, nur die obere und untere

Epiphyse sind noch knorpelig. Im übrigen ist der Pterygoidknorpel

gerade hier deutlicher und schöner entwickelt als bei den anderen

untersuchten Sauriern. Seine Lage zu den Knochen ist im wesent-

lichen dieselbe wie bei den beschriebenen Arten: zuerst über dem
lateralen Eande des noch ungeteilten Pterygoideum oss., dann dem
äußeren Fortsatz desselben folgend, und somit lateral vom Trans-

versum liegend. Bemerkenswert ist, daß weiter vorn, wo der Quer-

schnitt des Pterygoid, oss. an Umfang immer mehr ab-, der des darüber

gelagerten Transversum dagegen zunimmt, der Knorpel lateral vom
Osteopterygoid liegt, während das Transversum sich über beide mit

seinem äußeren Rande herüberlegt. In dieser Lage ist der Knorpel

bis fast zum vorderen Ende des knöchernen Pterygoids zu verfolgen.

Bei dem älteren Gecko ist das Lageverhältnis des Knorpels zu den

Knochen infolge der bedeutenderen Entwickelung letzterer etwas, aber

nicht wesentlich anders.

Schließlich muß ich noch als interessante Thatsache ein Verhalten

erwähnen, das ich bei Lac. vivip. von 21 mm fand. Hier sind nämlich

nicht weniger als 3 getrennte Knorpdreste zu unterscheiden, von denen

der erste unmittelbar in die Basis der Columella übergeht, der zweite
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durch einen kurzen Zellstrang von ihm getrennt ist, und der dritte,

vorderste, nach außen abbiegend, an der Stelle liegt, wo das laterale

Teilstück des Pteryg. oss. sich bilden wird. Auf die Trennung des
ersten und zweiten Abschnittes möchte ich wegen des erwähnten
zelligen Zusammenhanges nicht viel geben, bei Lac. viv. von 37—39 mm
findet man im Zusammenhang mit der Columella nur einen längeren

Knorpelstreif, der, wie es scheint, durch Verschmelzung jener beiden
entstanden ist. Dagegen scheint das vorderste Stück eine gewisse
Sonderstellung insofern einzunehmen, als es dauernd getrennt bleibt

und später verschwindet als das hintere. Bei Embryonen von 41 mm
ist der hintere, bei solchen von 48 mm auch der vordere Rest ver-

schwunden.

Aus dem Geschilderten geht hervor, daß im Schädel der Saurier
sich zu bestimmten Zeiten mehr oder minder ausgedehnte Verknorpe-
lungen zeigen an Stellen, wo bei den Urodelen das sogenannte „Chondro-
pterygoid" oder die „Cartilago pterygoidea" liegt. Daß dieselbe auch
bei den Urodelen Varianten zeigt, ist bekannt; ich erinnere an die

Verschiedenartigkeit der Bilder von Menopoma, Menobranchus, Proteus,
Ranodon, Amphiuma u. a.

i). Auch ein vor dem Hauptstreifen ge-
trennt entstehendes „Postpalatinum", das sich sekundär erst mit dem
dahinter gelegenen Pterygoidknorpel verbindet, ist von Parker 2) bei
Siredon beschrieben worden; und wenn ich auch für den Augenblick
weitere Homologieen aufzustellen nicht wage, so kann das doch als

zweifellos gelten, daß jener bei Lac. ag., vivip., Anguis frag., Platy-
dactylus maur. vorhandene, in der Pterygoidregiou gelegene Knorpel-
streifen der Cartilago pterygoidea der Urodelen wenigstens in seinem
hinteren Abschnitte entspricht. Daß aber dann weiter sein konti-
nuierlicher Übergang in die Basis der Columella bei Lac. agilis und
vivipara an der Homologie der letzteren mit dem Processus ascendens
des Quadratums der Urodelen kaum einen Zweifel übrig läßt, darf
wohl auch mit Recht behauptet werden. Indessen ist es mir auch

1) cf. WiEDEBSHEiM, 1. c., p. 150. Das voD Anguis uod Platydactjlus
geschilderte Verhalten würde an Menopoma erinnern, während die von
Lac. ag. (33 mm) gegebene Beschreibung mutatis mutandis ähnliche Ver-
hältnisse, wie sie Amphiuma darbietet, zum Ausdruck bringt. (Wieders-
HEiM, Taf. II, Fig. 17.)

2) Pabker und Bettany, deutsche Übers., p. 108. Doch mufs ich
mir eine Deutung der bei Lacerta vivipara beobachteten Zerfällung des
Knorpels bis auf später versparen. Auch bei den Urodelen erscheint mir
eine Ordnung innerhalb der Begriffe: „Ethmopalatine, Postpalatine, Ant-
orbitalknorpel, Oberkieferknorpel" dringend notwendig.
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befriedigend gelungen, die Zugehörigkeit der Columella zum Quadratum

entwickelungsgeschichtlich begründet zu sehen.

Wie oben erwähnt, liegt in frühen Stadien das untere Ende der

Columella, leicht nach außen abgebogen, der lateral abfallenden Fläche

des keilförmigen, knöchernen Pterygoids an. Verfolgt man nun Schnitt-

serien von Lacerta agilis (27 mm) oder von L. vivipara (21 mm) von

hier aus nach rückwärts, so kann man leicht in unmittelbarem An-

schluss an jenen unteren, ausgebildet knorpeligen Abschnitt der Colu-

mella eine Gruppe dicht gedrängt zusammenliegender Zellen längs der

lateralen Fläche des knöchernen Pterygoids verfolgen, zwischen denen

auch mit Häraatoxylin färbbare Spuren von Grundsubstanz nachweisbar

sind. Dieser sich von der Umgebung sehr deutlich absetzende Zell-

streif gewinnt hinten allmählich immer deutlicher werdenden Knorpel-

charakter und führt unmittelbar über in einen aus der vorderen inneren

Ecke des Gelenkfortsatzes des Quadratknorpels sich entwickelnden

Fortsatz. Umgekehrt: da wo der Quadratknorpel — auf diesem

Stadium durchaus fertiger Knorpel und vom MECKEL'schen K. durch

eine Schicht nicht verknorpelten Gewebes getrennt — mit der die

Gelenkfläche für letzteren tragenden Verdickung scheinbar authört,

zieht sich bei genauerem Zusehen seine innere vordere Ecke oberhalb

der sich bildenden Gelenkfläche zu einer nach vorn und innen gerich-

teten Spitze aus, die der lateralen Seite des Pterygoidknochens angelagert

zuerst rein knorpelig ist, und sich dann in einen Strang „prochon-

dralen" Gewebes fortsetzt, der vorn kontinuierlich in das Knorpel-

gewebe des unteren Columellaendes übergeht. Dasselbe läßt sich noch

bei Lacerta ag. von 33 mm nachweisen.

Bei Anguis fragilis (55—60 mm) habe ich in dem betreffenden Zell-

strang auch wirkliche Knorpelinseln eingestreut gesehen. Ob bei einem

unserer einheimischen Saurier ein Stadium aufzufinden sein wird, aut

dem der ganze Verbindungsstreifen zwischen Columella und Quadratum

aus fertigem Knorpel besteht, ist mir fraglich; vielleicht ist es bei

jüngeren Ascalaboten der Fall. Die beiden von mir untersuchten Tiere

zeigten von einem Zusammenhang der Columella mit dem Quadratum

keine Spur mehr, und jüngere Stadien standen mir leider nicht zur

Verfügung. Auch die Untersuchung der Coecilien wäre für den vor-

liegenden Punkt ganz besonders interessant.

Die Untersuchung noch jüngerer Stadien, mit der ich noch nicht

völlig zum Abschluß gelangt bin , hat mir bis jetzt ergeben
,
daß auf

prochondralem Stadium die Columella sehr deutlich mit der zum

Quadratum werdenden, von ihr räumlich nur wenig getrennten Zell-

masse zusammenhängt, daß sie zugleich hier nur bis zur halben Höhe



der noch nicht vöUig diflferenzierteu häutigen Seitenwaud des Cavuni

cranii reicht, daß ihr oberes Ende dieser auch keineswegs so nahe

anliegt, wie später, sondern von ihr getrennt, frei oberhalb des Tri-

geminusganglion endet. Auch nachdem die Verknorpelung der Colu-

mella bereits beendet ist, hat sich eine deutliche häutige Schädel-

seitenwand noch nicht gebildet; mit dieser hat also die Columella

von vornherein nichts zu thun. Es folgt ferner, daß sie sich von unten

nach oben entwickelt und ihre etwaige Verbindung mit dem Parietale

erst sekundär erlangt.

Fassen wir das Erörterte zusammen , so haben wir in der Colu-

mella der kionokranen Saurier einen Skeletteil , der in seiner ersten

Anlage mit dem Quadratum zusammenhängt, sich von hier aus nach

oben und gegen die seitliche — hier nur häutige — Begrenzung des

Schädelcavums hin entwickelt, dabei zwischen dem I. Trigeminusast

einerseits und dem II. und III. andererseits sich hindurch- und an

der Schädelseitenwand in die Höhe schiebt, in der Folge seinen

Zusammenhang mit dem Quadratum verliert, um sekundär eine untere

Verbindung mit dem knöchernen Pterygoid und — wenigstens bei

einer Anzahl Saurier — eine obere mit dem Parietale zu erlangen.

In gewissen Stadien erstreckt sich in kontinuierlich-knorpeligen Zu-

sammenhang mit seinem unteren Ende ein Knorpelstreifen auf dem
knöchernen Pterygoid nach vorn, — eine Cartilago pterygoidea, die

bei anderen Spezies (Anguis, Platydactylus) zwar vorhanden, aber

ohne Verbindung mit der Columella ist.

Diese Punkte lassen die Homologie der Columella mit dem Pro-

cessus ascendens des Quadratums bei den Urodelou wohl als durchaus

wohlbegründet erscheinen. — Die genauere Beschreibung der Einzel-

heiten muß ich mir für später versparen, ebenso die Erörterung einer

Anzahl von Punkten , die zwar auch das Quadratum der Saurier

betreffen, sich hier jedoch nur schwer angereiht hätten. Soviel möchte

ich von ihnen hier nur erwähnen, daß sie geeignet sind, die Verhält-

nisse des Quadratums bei den Sauriern noch „amphibischer" erscheinen

zu lassen, als dies durch den eben geführten Nachweis eines „Pro-

cessus ascendens" bereits der Fall ist.

Breslau, 14. Februar 1891.
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Anatomisclie Gesellscliaft.

Die diesjährige, fünfte, Versammlung der Gesellschaft wird vom
17.—31. Mai in München stattfinden.

Den Vorsitz wird führen Herr Geheimerat A. von Koelliker.

Referate werden erstatten :

1) Über Zellteilung: Herr Professor Dr. W. Flemming.
2) Über die Entwickelung der Kopfnerven : Herr Professor

Dr. VON K\:PFFER.

Diejenigen Herren Mitglieder, welche im Anschluß an die beiden

Referate zu sprechen, Vorträge zu halten oder Präparate zu demon-
strieren beabsichtigen, werden ersucht, die Themata bei dem unter-

zeichneten Schriftführer möglichst frühzeitig anzumelden.
Wegen der für die Vorträge und Demonstrationen benötigten Ge-

rätschaften und Materialien, insbesondere wegen der Zahl der Mikro-
skope und der gewünschten Vergrößerungen wolle man sich an die

Herren Prof. Dr. von Kitpffer (Gabelsbergerstr. 76a) oder Prof.

Dr. RüDiNGEK (Arcostr. 10) in München wenden.
Unter dem Vorsitze der Genannten hat sich ferner ein Lokal-

Komitee gebildet, welches zu Auskunft betreifend Wohnungen und dgl.

bereit ist.

Im Januar 1891. Der Vorstand.

L A.:

Karl Bardeleben, Schriftführer.

Vorträge sind bisher angemeldet:

1) Herr Rabl, Über zeitliche und örtliche Verschiebungen in der

Entwickelung.

2) Derselbe, Entwickelungsgeschichtliche Mitteilungen:

a. Kopfnerven der Selachier ;
— b. Venensystem der Selachier ;

—
c. Vorniere, Urniere und WoLFF'scher Gang der Selachier.

3) Herr Nussbaum, Die Umstülpung der Polypen, mit Demonstra-
tionen.

4) K. Bardeleben, Entstehung, Innervierung und Homologie der

langen Beugemuskeln an Hand und Fuß.

5) Derselbe, Feinerer Bau der Spermatozoen.

6) Herr Froriep, Zur Frage der Entwickelung der Kopfnerven (ge-

naueres Thema vorbehalten).

Die Herren Gruenhagen, Bergonzini, Hoyer, Zaaijer,
Grobben, Tschaussow, Hasse und Arnstein haben für 1891 den
Beitrag von fünf Mark gezahlt.

Herr Flemming hat durch Zahlung von fünfzig Mark seine Bei-

träge abgelöst.

Der Schriftführer.

'tobe Bucbdntcker«! (H«nxiaDO Pohl«) In J«qa,
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am 6. Mai 1890. Sitzungsberichte der Gesellschaft für Morphologie

und Physiologie in München, Band VI, 1890, Heft 2, S. 92—100.

(Fortsetzung s. No. 6.)



125

Aufsätze.
Nachdruck verboten.

A theory of the structure of the placenta.

By Charles-Sedgwick Minot.

In a review of recent investigations upon the structure and de-

velopment of the rabbit's placenta, which was published in the Bio-

logisches Centralblatt, Vol. X, p. 114, I briefly indicated the theory

of placenta, which I had formed. Since the appearance of my article

Duval's memoir on the rabbit's placenta (Journal de 1' Anat. norm, et

path., 1889, 1890) has been completed. Duval instead of bringing

what I can admit as a correct history of the foetal villi, has fallen

into serious errors, of which two are especially important. These two

are: 1° interpreting the hypertrophied endothelium of the maternal

vessels as foetal ectoderm ; 2° regarding the sections of the tissue

separating the mesoderms of adjacent villi, as tubes, instead of as

sections of partitions. The first error has lead Duval to a false con-

ception of the outgrowths of the foetal ectoderm, the second error has

prevented his recognizing the true villi, for he interprets the sections

of the fused ectodermal surfaces of adjacent villi as tubular outgrowths

of the ectoderm. In speaking thus positively, I ought perhaps to say

dogmatically, in regard to Duval's errors, I do not wish to neglect

the recognition due to him, but only to state my own position clearly

and briefly. I feel sure that my criticisms are justified by the facts,

or I should not make them, but others, who share my own high re-

spect for Duval's work will naturally wait, before acceding to my
views, until they have more than my bare affirmations to judge by.

I have stated my position towards Duval, because acceptance of his

results is incompatible with the theory here advanced.

For the purposes of this article I have considered the placental

mammals as divided into two main groups, the clawed forms, Unguicu-
lata, and the hoofed forms, U n g u 1 a t a. The unguiculata have the

true chorionic placenta, to which reference is principally made in the

following paragraphs. The ungulate or allantoic placenta has not only

a distinct type of organization but also probably a distinct evolutionary

history from the chorionic placenta.
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Attachment of the embryo. That the rabbit embryo is

attached to the surface of the uterus by a thickened region (area pla-

centalis) of the ectoderm of the germioative area was first shown by

VAN Beneden and Julin(I); this discovery has since been confirmed

by MiNOT (7), Masius (6), Duval (3), and others. That a similar

method of attachment exists in other mammals has been shown by

Strahl (10, 11); in the dog it has been recorded by G. Heinricius (4).

In all these cases the thickened ectoderm is found to be closely ad-

herent to the uterine surface upon which it is apt to remain when the

ovum is forcibly removed ; it fits exactly to the surface of the maternal

epithelium. There is no visible layer of cement, and we do not know
how the adherence is made so close.

It is probable that we have here the primitive form of attachment^

and that therefore the evolution of placenta began with the difi'erentiation

of the ectoderm of the area placenta lis.

There is another type of attachment found in the hedgehog and

in the rodent ova with inversion of the germ-layers, characterized by

the ovum being so closely invested by the uterine mucosa that the

whole surface of the ovum comes in contact with the maternal tissues»

see E. Selenka (9) and Hubrecht's superb monograph on the pla-

centa of the hedgehog (5).

Degeneration of uterine tissues. Over the region of the

placental attachment, which varies in difl'erent animals as to position,

there occurs an extensive degeneration of the tissues of the uterine

mucosa, affecting both the covering epithelium, the glands and the

connective tissue. The degeneration takes place most rapidly in the

epithelium and glands, while the connective tissue undergoes an exten-

sive hypertrophic metamorphosis usually in the form of the develop-

ment of decidual cells, before the degenerative change acquires the

upper hand. The nature and extent of the degenerative changes have

become known for various types by investigations published since 1888,

several of which appeared during 1889 (Minot (7), Masius (6), Hein-

Kicius (4), Duval (3), Hubrecht (5), Strahl (10) etc.), and which

represent simultaneous and independent researches. In view of what

we now know it must be considered probable that in all placental

mammals, or at least in the orders of the unguiculate series, the

uterine degeneration is an invariable factor in the development of the

placenta.

The form of degeneration is not fixed, but varies greatly. This

is illustrated by the histories of the decidua in man and in the rabbit.

Other modifications occur in the dog, the hedgehog, the mole, and

doubtless in other animals.
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The result of the degeneration is first to bring the chorionic ecto-

derm of the embryo into direct contact with the connective tissue of

the mucosa uteri in consequence of the degeneration and resorption

of the epithelium including the glands; second to allow the maternal

vessels by simple expansion to come into contact with the foetal chorion.

In the rodents the degeneration goes so far in the neighborhood of

the chorion that all (or nearly all) the maternal tissue disappears,

leaving the maternal blood to bathe the surface of the chorion or, to

speak more exactly, of the chorionic villi. It is probable that similar

changes take place in man, but in the earliest stages yet studied,

they appear to have been already completed, so that in the region

of the villi the maternal tissues have completely disappeared. Heinri-

cius maintains that in the dog part of the glandular epithelium re-

mains.

Outgrowth of chorionic villi. The villi are restricted at

first to the small placental area, but as that area may itself grow and

take up more and more of the chorion, we get various modifications

of the villous area. The more primitive types preserve the discoidal

plan, illustrated by the rabbit ; in other cases the placental or villous

area expands until it forms a belt or zone around the ovum (Carni-

vora); but the development in the dog shows that the discoidal form

is the earlier and changes into the zonary ; in man the placental area

spreads over the whole chorion.

The villi appear to arise as outgrowths of the ectoderm only;

after the outgrowths have attained a certain size the mesoderm of

the chorion grows into them. The villi grow into the maternal tissues

and acquire great length and numerous branches by which their form

becomes extremely complicated. Their form is highly characteristic of

the various orders: it is known exactly only in man, but is certainly

very different in various animals.

The villi occupy only a part of the mucosa, there being always

a considerable layer of decidual membrane left between the ends of

the villi and the muscularis.

The villi as here described consist of a cove of mesoderm covered

by foetal ectoderm, and are essentially different from the ectodermal

outgrowths assumed by Duval ^) to exist in the rabbit.

Union of the allantois with the chorion. We know two

principal modifications of the union of the allantois with the chorion:

1" The allantois joins the chorion early, and serves as the stalk con-

1) Erroneously as I believe.



128_

necting the embryo with chorion ; in this type the allantois brings the

blood vessels to the chorion, and the vessels then ramify over the

chorion itself, which has therefore its own circulation though dependent

upon the allantois; this modification is characteristic of the unguiculate

series of mammals. 2° The allantois grows out into a large vesicle,

which has for some time no connection with the chorion but maintains

a well developed circulation of its own; its expansion brings it ulti-

mately into contact with the chorion and its outer or mesodermic

layer grows together with the inner or mesodermic layer of the chorion

(Bonnet [2]), which thus becomes indirectly vascularized; this modi-

fication is characteristic of the ungulate series of mammals. How far

other modification distinct from these may exist we cannot say at

present.

We have then two types : 1° the chorion has its own vessels (un-

guiculates); 2° the chorion acquires vessels by growing together with

the vascular walls of the allantoic vesicle (ungulates).

In both cases the chorion is the part of the foetus and the only

part in direct contact with the uterine wall, and therefore in both

cases it is the essential part of the foetal placenta. In unguiculates

the chorion after it receives its blood vessels has its own blood supply

and circulation, and therefore suffices to develope the placenta. In

ungulates the circulation is entirely allantoic, and the walls of the

allantois are essential to maintain the foetal circulation of the pla-

centa; the chorion therefore does not suffice to develope the foetal

placenta. While therefore we recognize that the chorion is always

the means of union between the mother and the offspring we may
conveniently distinguish the unguiculate type as having a true chori-

onic placenta and the ungulate type as having an allantoic

placenta.
Evolution of the Placenta. As regards the evolution of

the placenta, our conceptions are still very obscure. The opinion was

long, and perhaps still is, generally prevalent that the placenta is

primarily an organ of the allantois. This notion was one of those

theories, which sometimes become current, without ever having been

supported by adequate proof, and are repeated until tradition has

rendered them venerable, and age gives them a dignity, which their

worth does not entitle them to. The principal support of this theory

was derived from the fact that the allantois is connected with the

placental circulation. Balfour in 1881 (Works I, 743) sought to

modify this view by attributing importance to the relations of the

yolk sack, which he believed to be the means of maintaining the cir-
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culation. In his Couiparative Embryology II, 249, Balpouk reprints

most of the article cited. Minot (7), 433, laid stress upon the role

of the chorion and upon the fact that the placenta is necessarily

always a product of the chorion, and further upon the fact that the

allantois in man is permanently and in the rabbit primarily merely

a stalk of connection between the embryo and the chorion.

The results of recent investigations strengthen greatly my view.

It is by the chorion that the ovum is attached, except in certain

cases, where the development has obviously been modified secon-

darily. It is from the chorion that the foetal villi grow out. On
the other hand it is evident that the yolk sack is primitively a pro-

duct of the splanchnopleure and distinct from the somatopleuric chorion;

the failure of the mesoderm and coelom to spread completely over

the yolk (entoderm of the blastodermic vesicle) in certain mammals
does not alter the fundamental relations. It is true that in certain

marsupials the chorion is very imperfectly separated from the yolk

sack, but it does not appear that this represents an ancestral stage

of the mammalia; on the contrary it is probably a purely marsupial

modification. I am therefore unable to recognize any reason for con-

necting the evolution of the placenta with the yolk sack or vitelline

circulation. The role of the allantois is secondary; it serves as a

medium of blood supply, either, as we have seen, as a carrier of vas-

cular trunks to supply the circulation of the chorion (unguiculates)

or bringing its own circulation into play by growing together with

a non-vascular chorion. '

The question remains whether the unguiculate or the ungulate

type of placenta is to be regarded as the more primitive? At first

thought the resemblance of the foetal envelopes of ungulates to those

of sauropsida lead us to conclude that the allantoic placenta must be

the more primitive; the resemblance, referred to consists in the early

complete separation of the chorion (serosa) from the other parts and

in the development of the allantois as a large free vesicle. But the

ungulates are highly modified mammals not related closely to the

lower placentalia, while the unguiculates do merge into a generalized

mammalian type. When we consider further that the lower ungui-

culates show the typical chorionic placenta in its full perfection, the

conclusion is unavoidable that this is the nearer type to the ancestral.

In fact the placenta appears, in animals with the chorionic type of

the organ, before the allantois becomes free, and the great size of

the allantoic vessels is connected primitively not with the allantois,

but with the already important chorionic circulation; the placenta is
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here iuterpolaled iu the uuLogeuy before the specialization of the

allautois, which functions as the vascular pathway between the chorion

and embryo, both primitively and permanently. The enlargement of

the allantois in ungulate mammals is a supervening change, effected

perhaps by an atavistic recurrence to reptilian ontogeny.

Ryder (8) has advanced the theory that the zonary placenta is

older than the discoidal, but Minot (7), 434, has shown that this

view is untenable.

The degeneration changes in the uterus occur so far at present

known only in connection with the chorionic placenta; in the ungulates

the uterine mucosa is modified in structure in connection with the

development of the placenta, but the modifications are not known to

be degenerative; hence in the allantoic placenta the maternal blood

flows in maternal blood vessels and it is always separated by maternal

connection tissue and epithelium from the chorion.

Theory of the placenta. According to the views explained

in the preceeding pages, I hold the placenta to be an organ of the

chorion ; that primitively the chorion had its own circulation , and

formed the discoidal placenta by developing villi which grew down

into the degenerating uterine mucosa; by the degeneration of the

maternal tissues the maternal blood is brought closer to the villi, and

the degeneration may go so far that all the tissue of the uterus

between the villi disappears ; a layer of the mucosa is preserved be-

tween the ends of the villi and the muscularis uteri to form the so

called decidua; the placenta receives its foetal blood by the means

of large vessels running in the mesoderm of the allantois. From this

discoidal chorionic placenta the zonary placenta of Carnivora, the

diffuse placenta of the lower primates, and the metadiscoidal placenta

of man have been evolved.

A second type of placenta, perhaps evolved from the first is found

in ungulates, and is characterized by a vascular allantoic vesicle uniting

with a now vascular chorion to form the foetal placenta, and by the

absence of degeneration in the maternal tissue. This type is the

allantoic placenta, which offers many interesting modifications.
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Nachdruck verboten.

Le tissu spl^niqiie et son d^veloppement.

Par le D' E. Laguesse, de Paris.

L' accord est loiu d' exister entre les auteurs sur la structure

intime du tissu spl6nique, j'ai cherche dans rhistogenie de l'organe

un guide permettant de faire un choix parmi les diverses inter-

pretations proposees.

Reticulum splenique. — Trois opinions sont en presence

:

c' est du tissu conjonctif reticule forme d' un reseau de fines fibres

sur lesquelles sont appliquees des cellules plates ; ou bien c' est le

meme tissu mais forme uniquemeut de cellules etoilees anastomos6es
;

on enfin c' est une substance intercellulaire ordonnee en lamelles et

en filaments (W. Müller).
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Chez les diÖerents Vertebres que j'ai Studies (Truite, Acanthias,

Mouton), mais particulierement chez les Selaciens, le developpement

montre que la Rate derive du mesenchyme intestinal, et que son reti-

culum est le reticulum cellulaire primitif du mesenchyme, qu'il est

done forme uniquement pendant toute la vie de cellules etoilees ana-

slomosees. Souvent elles deviennent meconnaissables, par I'atrophie

du corps, la multiplication et la solidification des prolongements, la

disparition des noyaux; mais il ne s'y d^veloppe point de v6ritables

fibres conjonctives. J' ai pu egalement isoler ces cellules sur des foetus

humains. Au premier abord on trouve predominantes dans les disso-

ciations de ces demiers les cellules fusiformes bien connues de V endo-

thelium des veines (spindelförmige Zellen), et 1' on pourrait etre port6

ä croire avec Malinin qu' elles constituent 1' element essentiel de

la Rate. On s'apergoit bien vite que la raretc relative des cellules

6toilees est due a leur plus grande delicatesse ; elles ont et6 en partie

brisees, mais on les retrouve en place sur les coupes degagees par

secouage.

Vaisseaux. — Pour les uns il y a continuite des capillaires

arteriels avec les veines (Billroth, Köllikee), et le sang circule dans

un Systeme de vaisseaux clos; pour d'autres cette continuite existe,

mais les parois des fines ramifications veineuses sout incompletes, per-

meables ail sang (Sokoloff, Virchow's Archiv, 1888); pour le plus

grand nombre enfin, arteres et veines s'ouvrent librement dans les

mailles de la pulpe (W. Müller'), Frey). II y aurait la, dans ce cas,

une sorte de circulation interstitielle lacunaire ä travers un tissu con-

sidere comme lymphoide. Aussi quelques auteurs ont voulu, pour ex-

pliquer cette anomalie, d6montrer la presence d'un endothelium ä la

surface des travees [Robin et Legros^), Cadiat^), Denys^)].

J' ai suivi particulierement le developpement des veines chez deux

Poissons, r Acanthias vulgaris (Selacien) et la Truite (Teleosteen), ou

il est tres net. Je ne saurais en donner une meilleure idee qu'en le

comparant a celui des ilots de Wolf dans V aire vasculaire du Poulet.

Laissant de cote les details et V origine premiere, je m' appuie simple-

ment sur ce fait qu' ä un moment donne, le mesenchyme est repre-

sents dans Celle -ci par des cordons cellulaires pleins anastomoses,

r6unis en r6seau, separ6s par des ilots de mesenchyme a cellules

1) Über den feineren Bau der Milz, Leipzig 1865.

2) Article Rate, Dictionnaire des sciences medicales (Dbchambbe).

3) Traitd d' Anatomie generale.

4) Bull, de l'Acad. de m^d. de Belgique, 1888, p. 261.
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^toilees (Substanzinseln). Les cellules centrales des cordons s* arron-

dissent, s'^cartent et constituent des amas de jeunes globules rouges

(Blutinseln), qui se dissocient peu a peu; les cellules peripheriques

au contraire s" aplatissent, s'unissent intimement par leurs bords, et

forment la parol endotheliale du vaisseau. Ainsi succede au reseau

de cordons pleins uu reseau de capillaires remplis de sang. L' ebauclie

de la Kate est le siege de modifications analogues. Qu' on suppose

en effet un reseau de capillaires tortueux se formant de la merae

fa^on, en bloc, reseau non plus developpe a plat, dans un seul plan,

mais dans tous les plans de fagon ä former une masse spongieuse;

qu' on suppose en outre tous ces capillaires tellement serres qu' entre

deux d' entre eux voisins il ne reste plus de mesenchyme interpose

(plus de Substanzinseln), mais que les deux vaisseaux ne soient plus

separ^s que par une cellule endotheliale commune a 1' un et a V autre

:

Ton aura le tissu spl6nique en voie de d^veloppement.

A I'origine en eflet, la Rate est un amas de mesenchyme a cel-

lules serrees, contigues, accole a la veine intestinale principale ou a

ses affluents directs. Presque immediatement une partie de ces cel-

lules prennent la forme 6toilee, s'unissent par leurs angles, et s'or-

donnent en un reseau spongieux enserrant dans ses mailles le reste

des Elements qui gardent la forme arrondie. Ceux-ci representent

les futurs globules du sang (elements libres de la pulpe, noyaux d' ori-

gine de Pouchet), celles-la F endothelium des capillaires. Elles sont

en continuite avec F endothelium de la veine intestinale, et, des F ori-

gine, les mailles les plus voisines de cette veine et de ses affluents

s' y ouvrent et y vident leur contenu. Plus tard, ä partir de ce point,

des files de mailles s' ouvrant ainsi F une dans F autre se diflferencient

pour former les veines propres de la Rate. Les arteres se d^veloppent

an contraire tres - tardivement, a F aide de pointes d' accroissement,

et viennent egalement se mettre en communication avec les mailles

de la pulpe. La Rate est done essentiellement d' abord un diverticule

cloisonne reticule du Systeme veineux porte ^).

Ce mode de formation en bloc du parenchyme splenique et de

ses veines, explique les rapports intimes qu' ils conservent jusque chez

Fadulte, et la pretendue anomalie d'une circulation de sang dans les

interstices de ce parenchyme. Mais il cree en revanche une certaine

difficulte pour classer le tissu de la Rate. Est-ce du tissu con-

1) Le detail de ces dernieres observationd a ete publik avec nom-
breuses figures dans le Journal de 1' Anatomie, 1890: Recherches sur le

developpement de la Rate chez les Poissons.
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jonctif reticule, ou, comine on Tadmet generalemeiit, la variete de ce

tissu dite lymphoide ou adenoide V Mais la presence normale de sang

dans ses mailles, le role endothelial que jouent ses cellules, la con-

tinuite des cavites qu" elles delimitent avec les lumieres vasculaires,

en font une espece tout a fait a part; en outre il se developpe ä la

maniere d'un reseau vasculaire erabryonnaire, raison de plus pour ne

pas admettre uu tissu lymphoide avec circulation lacunaire interstitielle.

On ne comprendrait celle-ci que si, le tissu etant ddja developpe,

arteres et veines venaient secondairement s' y ouvrir. Or cela n' existe

que pour les premieres, tandis que des le commencement, les origines

veineuses ne font qu' un avec les mailles du tissu. Est-ce done un

simple reseau de veines capillaires excessivement serreV Mais il faut

reconnaitre que les trajets irreguliers limites par les cellules etoilees

du reseau ressemblent peu a des canaux veineux, et ne peuvent y

etre assimiles que par une vue de 1' esprit ; d' ailleurs un grand

nombre d' entre eux (pulpe blanche) contiennent non pas du sang en

nature, mais des amas de noyaux d' origine, c' est ä dire d' elements

ayant conserve des caracteres embryonnaires, analogues ä ceux qui

ont forme les premiers globules du sang, et restes en reserve pour

continuer ä en former. Aussi, rappelant que le mesenchyme est

r origine commune des vaisseaux et du sang aussi bien que des tissus

de substance conjonctive, j' admettrais volontiers que la Kate est un

reliquat de mesenchyme^), destine a assurer la renovation des

elements figures du sang pendant toute la vie, mesenchyme qui n'a

evolue franchement pas plus vers le type vasculaire que vers le type

conjonctif, et a garde des caracteres mixtes se rapprochant de ceux

qu' il avait chez 1' embryon. Au lieu de chercher a le rattacher a

V un des tissus classifies, il conviendrait done d' admettre un tissu

splenique comme une formation autonome dans V economie. II pour-

rait etre defini de la fagon suivante : tissu d' origine mesenchymateuse,

forme d' un reseau de cellules Etoilees anastomos^es, les arteres et les

veines s' ouvrent librement dans ses mailles, remplies par des elements

du sang et des elements de reserve destines a leur regeneration.

1) La meme idee a ete exprimee par Ziegler ä propos du tissu

lymphoide eu general (Bar. d. naturforsch. Gesell., Freiburg i. B., 1889).
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Nachdruck verboten.

lieber das Vorkommen der EHRLiCH'schen granulierten Zellen

(„Mastzellen") bei winterschlafenden Säugetieren.

Von Dr. E. Ballowitz, Privatdozent und Prosektor in Greifswald.

Nachdem P. Ehrlich durch Tinktion mit Anilinfarben in so prä-

gnanter Weise gezeigt hat, daß sich im Bindegewebe Zellen vorfinden,

welche durch Einlagerung von zahlreichen, mit bestimmten (basischen)

Anilinfarben intensiv färbbaren und den Farbstofif lange zurückhalten-

den Körnchen ausgezeichnet sind, ist das Vorkommen dieser Zellen

nach der EnRLiCH'schen Färbemethode mehrfach untersucht worden.

Ehrlich ^
) selbst hat dieselben bei zahlreichen Wirbeltieren und

in den verschiedensten Organen aufgefunden ; nur in wenigen Organen

(Nebenniere , Hoden , Hypophyse) wurden sie vermißt. Die Wahl der

Tierspezies ist indessen von größter Bedeutung, da sowohl in der

Häufigkeit des Vorkommens, als auch in der Größe der einzelnen Zellen

je nach der Art sehr beträchtliche Differenzen bestehen. Sogar bei

demselben Individuum variiert in den verschiedenen Organen die Zahl,

Form und Größe dieser Elemente ganz außerordentlich, abgesehen

davon, daß auch der Reichtum an den charakteristischen Körnchen

innerhalb weiter Grenzen schwankt.

In einer zweiten Mitteilung-) glaubt Ehrlich diese von ihm nach-

gewiesenen „granulierten Zellen" von den WALDEYER'schen „Plasma-

zellen" ^) scharf abgrenzen zu müssen. Ferner wird erwähnt, daß bei

neugeborenen und halbwüchsigen Tieren die Körnchenzellen in anderer

Gruppierung angetroffen werden, und daß für jede Altersstufe ein ganz

bestimmtes Verteilungsschema existiert. Bei Embryonen treten die

granulierten Zellen erst in den späteren Perioden der Entwickelung

auf und finden sich auch dann nur in geringer Anzahl und auf das

relativ ausgebildete Bindegewebe beschränkt.

Diese Untersuchungen wurden unter Ehrliches Anleitung von

Westphal *) weitergeführt. Westphal unterscheidet bei dem Frosch,

1) P. Ehelich, Beiträge zur Kenntnis der Anilinfärbungen und ihrer

Verwendung in der mikroskopischen Technik. Archiv für mikroskopische

Anatomie, Bd. 13, 1877.

2) Derselbe, Beiträge zur Kenntnis der granulierten Bindegewebs-

zellen und der eosinophilen Leukocyten. Archiv für Anatomie und Physio-

logie, Physiologische Abteilung, Jahrg. 1879, S. 166.

3) W. Waldeyeb, Über Bindegewebszellen. Archiv für mikroskopische

Anatomie, Bd. 11, 1875.

4) Westphal, Über Mastzellen. Inaug.-Dissert., Berlin 1880.
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dessen granulierte Zellen sich vor denen aller anderen Wirbeltiere

durch ihre Größe und ihren Reichtum an Granula auszeichnen, drei

Formen von Zellen , welche sich auch bei den übrigen Vertebraten

wiederholen, nämlich platte, kugelförmige und spindelförmige Zellen.

Die letzteren besitzen gewöhnlich zwei oder mehrere Ausläufer, durch

welche sie miteinander in Verbindung stehen können. Zwischen den

drei Formen wurden die verschiedenartigsten Übergänge beobachtet.

Mit Bezug auf die Verteilung der Zellen kommt Westphal zu dem
Resultat, daß „bei Individuen derselben Spezies und desselben
Alters die Verteilung, Menge und Größe der Zellen in gleichnamigen

Organen gleich ist". Dagegen diiferiert in den gleichen Organen ihre

Zahl und ihre Verbreitung bei Tieren verschiedenen Alters.

Zwischen Individuen verschiedener Tierklassen besteht ein

erheblicher Unterschied in Bezug auf die Menge und Verbreitung über

die einzelnen Organe, so daß gewisse Tiere gar keine granulierten

Zellen aufzuweisen haben, während bei anderen, z. B. dem Frosch, das

gesamte Bindegewebe aufs reichlichste davon durchsetzt ist. Am spär-

lichsten vorhanden sind sie bei dem Kaninchen, Hasen, Meerschwein-

chen und bei den Vögeln (Truthahn, Taube); ziemlich reichlich von

ihnen bewohnt waren Ziege, Hund, Kalb, Fledermaus, Ratte, und in

außerordentlicher Menge sind sie beim Frosch und Triton zu finden.

Dabei ist hervorzuheben, daß ihnen eine besondere funktionelle Be-

deutung für irgend ein Organ von vornherein abzusprechen ist, da

beispielsweise die Zunge des Kaninchens gar keine Mastzellen enthält,

während die Fledermauszunge überreich daran ist, und da man ähn-

liche Unterschiede auch bei vielen anderen Organen statuieren kann.

Wie schon von früheren Beobachtern für die Plasmazellen hervor-

gehoben wurde, finden sich die granulierten Zellen mit Vorliebe so-

wohl in der Nähe des Epithels, wie besonders auch der Gefäße.

Endlich erwähnt Westphal noch, daß diese Zellen bei dem Men-

schen unter pathologischen Verhältnissen in dem Bindegewebe der

unmittelbaren Umgebung von chronischen Entzündungen und Tumoren

(Carcinom) außerordentlich zahlreich gefunden werden, während sie

in den erkrankten Gewebsteilen selbst fehlen; besonders bei der

braunen Induration der Lunge sollen die granulierten Zellen überaus

reichlich auftreten.

Das Vorkommen der Körnchenzellen unter pathologischen Ver-

hältnissen bei dem Menschen ist von J. Neumann ^), welcher unter

1) J. Neumann, Über Plasmazelleu. Von der medizinischen Fakultät

der Universität Rostock gekrönte Preisschrift, Rostock 1885.
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A. Thieefelder arbeitete, genauer untersucht worden. Neumann
betont, daß diese Elemente dem lockeren, fibrillären Bindegewebe zu

eigen sind. Die Blutgefäßwandungen sind Prädilektionsstellen für

dieselben, sodann Orte, wo Reize, besonders entzündlicher Natur, in

stärkerer Weise und längerer Dauer einwirken. In reinen Rundzellen-

anhäufungen der Granulationen finden sie sich nur ganz vereinzelt,

zahlreicher sind sie dort, avo auch bereits die Spindelzellen zahlreicher

werden, am zahlreichsten im frisch gebildeten, lockeren Gewebe; im

derben Narbengewebe sind sie nicht vorhanden. Telangiektatische

Gefäßschlingen der Haut sind mit äußerst reichlichen Mengen von

Plasmazellen besetzt. Auch bei dem Kaninchen gelang es, festzustellen,

daß die Elemente bei akut entzündlichen Prozessen (Umgebung von

Schnittwunden der Haut und Muskulatur) sehr zahlreich auftreten.

Übrigens wurden die Elemente auch in der Lunge dieses Tieres zahl-

reich aufgefunden, wie überhaupt dieses Organ stets reichlich Körnchen-

zellen enthält. In den Lungen kleiner Kinder wurden gegenüber denen

von Erwachsenen die gekörnten Plasmazellen in größerer Menge beob-

achtet.

Ebenso \7urden die EHRLiCH'schen Zellen von Ackermann ^) in

den Sarkomen und von O. Israel 2) in den Rotzknoten in größerer

Anzahl aufgefunden. Nach Ackermann kann in den Sarkomen ihre

Menge an verschiedenen Stellen derselben Geschwulst und in ver-

schiedenen Geschwulstexemplaren erheblich differieren.

Sehr interessant und wichtig sind die Beobachtungen, welche

Rosenheim ^) über das Vorkommen der granulierten Zellen gemacht

hat. Zunächst wurde festgestellt, daß dieselben ganz regelmäßig auch

in den peripheren Nerven enthalten sind und hier innerhalb der

ScHWANN'schen Scheide liegen können, meistens aber außerhalb der-

selben in ihrer unmittelbaren Nähe angetroffen werden ;
dieselben sind

identisch mit den von Adamkievvicz beschriebenen sogenannten „Nerven-

körperchen". In einem Falle von akuter, infektiöser, multipler Neu-

ritis waren diese Elemente sehr vermehrt. Ferner erkannte Rosen-

heim, daß bei dem Menschen „unter physiologischen Verhältnissen die

Körnchenzellen im Nerven im Laufe der Entwickelung jenseits des

1) AcKEEMAisTN, Die Histogenese und Histologie der Sarkome. Volk-

mann's Sammlang klinischer Vorträge, No. 233— 234, 1883.

2) 0. Israel, Über die Bacillen der Kotzkrankheit. Berliner klinische

Wochenschrift, XX. Jahrg., 1883.

3) Rosenheim, Über das Vorkommen und die Bedeutung der Mast-

zellen im Nervensystem des Menschen. Archiv für Psychiatrie und Nerven-

krankheiten, Bd. 17, 1886.

10*
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5. Lebensjahres sich bilden, während der Blüte des Lebens spärlich, aber

doch leicht nachweisbar vorhanden sind, um im Alter außerordentlich

zahlreich zu werden. Im frühen Kindesalter fehlen sie ganz."

Auch Rosenheim leitet die granulierten Zellen von den Binde-

gewebskörpern ab. Im Centrainervensystem wurden sie vermißt.

Der Nachweis dieser Elemente im Centralnervensystem unter patho-

logischen Verhältnissen ist kürzlich J. Neumann i) gelungen, welcher

dieselben in der Umgebung apoplektischer Herde, bei multipler Skle-

rose u. s. w. auffand.

So merkwürdig, wie mithin das Vorkommen dieser Körnchenzellen

ist, so wenig bekannt ist die Natur der in das spärliche Protoplasma

eingelagerten Granula. Von Ehrlich -) ist zuerst experimentell die

Möglichkeit ausgeschlossen worden, daß die Körnchen aus Fett be-

stehen. Die Behauptungen, die Einlagerungen würden von amyloider

Substanz und Mucin ^) gebildet, sind von Nordmann ^) mit Recht

zurückgewiesen worden. Es bleibt nur die Annahme übrig, daß die

Granula Substanzen eiweißartiger Natur darstellen, welche in Alkohol

unlöslich, in starker Essigsäure löslich sind und welche sich durch

ihre große Verwandtschaft zu basischen Anilinfarben auszeichnen

(Ehrlich).

Auch die Rolle, welche diese eigentümlichen Zellen unter physio-

logischen und pathologischen Bedingungen spielen, ist noch durchaus

rätselhaft.

Vereinzelt steht die Behauptung von Korybutt-Daszkiewicz ^)

da, wonach sich bei dem Frosche bei der Neubildung der Gewebe

nach längerem Hungerzustande aus den EnRLicn'schen Zellen Nerven-

fasern bilden sollen.

J. Neumann ^) hat die Anschauung, daß die Zellen nur eine Ent-

wickelungsstufe proliferierender Bindegewebszellen darstellen, ohne in-

dessen Beweise hierfür beizubringen.

1) J. Neumann, Über das Vorkommen der sogenannten „Mastzellen"

bei pathologischen Veränderungen des Gehirns. Virchow's Archiv für

pathologische Anatomie, Bd. 122, Heft 2, 1890.

2) Arch, für mikroskopische Anatomie, Bd. 13.

3) Kaudnitz, Archiv für mikroskopische Anatomie, Bd. 22, 1883.

4) O. NoKDMANN, Beiträge zur Kenntnis und namentlich zur Färbung
der Mastzellen. Internat. Monatsschrift für Anatomie und Histologie,

Bd. 2, 1885.

5) KoRTBUTT - Daszkiewicz , Über die Entwickelung der Nerven aus

Plasmazellen beim Frosche. Archiv für mikroskopische Anatomie, Bd. 15,

1878.

6) 1. c.



139

Am meisten verbreitet ist die Annahme, welche zuerst von

Ehrlich ausgesprochen wurde. Ehrlich findet, daß das vermehrte

Auftreten dieser Zellen sich nicht allein an die chronischen Entzün-

dungen bindet, sondern überhaupt ein Attribut eines lokal gesteigerten

Ernährungszustandes ist, der bald durch chronische Entzündung, bald

durch Stauung (braune Lungeninduration), bald durch Neubildungen

(besonders Carcinome) hervorgerufen sein kann. Ehrlich sieht daher

von diesem Standpunkte aus die granulierten Zellen gewissermaßen als

Produkte der Mästung der Bindegewebszellen an und bezeichnet sie

dementsprechend als „Mastzellen", eine Bezeichnung, welche für diese

Elemente allgemein gebräuchlich geworden ist.

Auch Korybutt-Daszkiewicz ^) will bei dem Erosche beobachtet

haben, daß die Zahl dieser mit Anilinfarben tingiblen Zellen durch

gute Fütterung nach längerer Hungerperiode vermehrt wird.

Rosenheim^) entscheidet sich gleichfalls dahin, daß die Ver-

mehrung der „Mastzellen" von der Übernährung, wie sie das Binde-

gewebe z. B. im Entzündungsprozeß erfahren soll, abhängig sei.

Dieser Anschauung folgend, müßte man nun annehmen, daß die

durch „Übernährung" der Bindegewebszelle im Innern derselben ent-

stehenden charakteristischen Granula gewissermaßen Reservestotfe dar-

stellen, welche eine ähnliche physiologische Bedeutung hätten, wie

etwa das Fett. Würde die „Mastzelle" aus dem Zustande der Über-

nährung in den der Inanition übergeführt, so müßten die Granula auch

wieder verschwinden, wenigstens doch merklich abnehmen. Es wäre

nun ein einfacher Versuch, die Richtigkeit dieser Annahme an dem

Tierexperiment zu prüfen, wenn man das Vorkommen der fraglichen

Zellen im überaährten , d. i. gemästeten Tiere mit dem bei abge-

magerten Individuen vergliche. Derartige Versuche sind indessen, so-

weit mir bekannt, abgesehen von der oben mitgeteilten Angabe von

Korybutt-Daszkiewicz, nicht gemacht worden.

Ich habe hierfür nun ein recht eklatantes Beispiel gewählt: winter-

schlafende Säugetiere. Im Herbste 1889 hatte ich Gelegenheit, eine

größere Anzahl der frühfliegenden Fledermaus, Vesperugo noctula K.

et Blas., zu erhalten, einer Spezies, welche außerordentlich lebeuszäh

ist und sich sehr leicht überwintern läßt. Die Tiere waren alle dem-

selben Winterquartiere entnommen, besaßen dieselbe Größe und waren

geschlechtsreif, so daß angenommen werden kann, daß sie im Alter

nicht gar sehr diöerierten. Wie alle winterschlafenden Säugetiere, waren

1) 1. c.

2) 1. c.

3) 1. c.
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auch diese Fledermäuse im Herbste (Anfang Oktober), als ich sie er-

hielt, außerordentlich fett, so daß sie sich im Zustande äußerster

Mästung befanden. Im Laufe des Winters schwindet nun langsam

dieses Fettpolster, so daß die Tiere im Frühling sehr abgemagert

sind. Da sich der Winter 1889/90 weit in den Frühling hineinzog,

gelang es mir, den Winterschlaf der Fledermäuse noch beträchtlich

zu verlängern; ich konnte dieselben bis Ende März, ja Anfang April

lebend erhalten. Während der ganzen Zeit w^urden sie nur wenige

Male an etwas wärmeren Tagen munter. Die Tiere waren demnach
5—6 Monate ohne jegliche Nahrung geblieben und befanden sich in

einem Zustande höchstgradiger Abmagerung und Inanition.

Von den im Herbst erhaltenen Tieren entnahm ich nun, ebenso

wie von diesen überwinterten, bestimmte Organe, welche in absolutem

Alkohol erhärtet und in Celloidin eingebettet wurden. Von den gleich-

namigen Organen fertigte ich sodann mit dem JuNG'schen Mikrotom

Schnitte von genau gleicher Dicke an. Zur Darstellung der granu-

lierten Zellen wurde das von Ehrlich ^) zuerst empfohlene und sehr

zuverlässige Tinktionsverfahren mit Dahliaviolett gewählt.

Ich stellte mir nun die Frage, ob „Mastzellen" überhaupt noch

im Gewebe der im Zustande so hochgradiger Inanition befindlichen

Frühlingstiere vorkommen, und, wenn vorhanden, ob eine Differenz im

Vorkommen nach Zahl, Größe, Form und Körnchenreichtum zwischen

den im Herbst und im Frühling getöteten Tieren besteht. Eignen

sich doch gerade die Fledermäuse für diesen Versuch besonders, weil

bei denselben, wie schon Westphal erwähnt, die granulierten Zellen

gewöhnlich sehr häufig sind.

Diese Angabe Westphal's fand ich bestätigt. In den meisten

Organen der im Herbste getöteten Exemplare waren die EnRLiCH'schen

Zellen sehr zahlreich ; nur in der sogenannten Winterschlafdrüse wurden

sie nur spärhch in dem lockeren Bindegewebe zwischen den Läppchen

gefunden. Auch in dem Hoden in dem Bindegewebe zwischen den

Tubuli lassen sie sich, wenn auch nur vereinzelt, nachweisen. Be-

sonders reichlich sind sie, wie auch schon Westphal anführt, in der

Zunge , vor allem in der Zungenspitze in dem fibrillären Gewebe

zwischen den Muskelbündeln. Die Zellen sind hier, wie auch sonst,

sehr vielgestaltig, besitzen oft dickere, körnchenreiche Ausläufer, bis-

weilen auch feinere Fortsätze, so daß sie manchmal fast sternförmig

erscheinen. Doch sind nicht alle Zellen gleich dicht besetzt mit Körn-

chen. Auch fand ich bei Untersuchung mit Ölimmersion nicht selten

1) Arch, für mikroskopische Anatomie, Bd. 13.
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Zellen, welche Körnchen enthielten, die merklich kleiner waren, als

gewöhnlich, und sich dabei auch blasser gefärbt hatten, so daß sie

sich nicht sehr deutlich von dem Protoplasma abhoben. Es machte

den Eindruck, als hätten diese Körnchen noch nicht die volle Aus-

bildung erhalten und stellten erst eine Art Vorstufe der eigentlichen

Granula dar. Die sämtlichen Körnchen einer jeden Zelle zeigten

übrigens, soweit sich feststellen Heß, immer dieselbe Größe und Inten-

sität der Färbung. In der Nähe stark tingierter Zellen traf ich häufig

Körnchenhaufen, welche scheinbar isoliert und außer allem Zusammen-
hange mit den zelligen Elementen lagen. Ehrlich und Westphal
haben Ähnliches beobachtet. Letzterer sagt hierüber: „Bemerkens-

wert ist der Umstand, daß in nächster Nähe der scharf konturierten

Plattenzellen nicht selten vereinzelte Granula oder kleine Häufchen

solcher Körnungen auftreten, welche mit der Zelle in gar keinem Zu-

sammenhang zu stehen scheinen. Diese Erscheinuog findet man auch

häufig bei anderen Zellen, deren Protoplasma leicht erkennbare Granula

trägt, so besonders bei den Pigmentzellen. Erst jüngst ist dieses Ver-

hältnis von PoucHET und Tourneux in den „Precis d' histologic hu-

maine et d'histogenie" näher beschrieben worden, und auch Ehrlich

hat darauf hingewiesen, daß analoge Verhältnisse bei den eosinophilen

Zellen aufs schönste ausgebildet sind. Pouchet und Tourneux
glauben, daß diese Körnungen sich im Gewebe gebildet haben. Das

ist indes nicht wahrscheinlich, sondern es ist weit annehmbarer, daß

dieselben früher mit der Zelle zusammengehangen haben (wie auch

Tourneux in zweiter Linie angedeutet hat) und erst später von der-

selben getrennt worden sind. Es soll damit nicht gesagt sein, daß diese

Trennung durch aktive Bewegung der Zelle zustande gekommen sei,

sondern sie kann auch durch den Druck und Zug des schrumpfenden

Gewebes entstanden sein."

Mir ist es viel wahrscheinlicher, daß die isolierte Lage der Granula-

häufchen nur eine scheinbare ist, daß die Körnchen sich vielmehr

innerhalb vorgeschobener, zarter Zellfortsätze befinden. Die vielleicht

fein ausgezogenen protoplasmatischen Stränge, welche die Körnchen-

haufen mit der Zelle in Zusammenhang setzen, kann man nur nicht

erkennen infolge der maximalen Entfärbung des Präparates. Bisweilen

sind diese Verbindungsbrücken noch durch Einlagerung vereinzelter

Körnchen nachweisbar.

Die Kerne der granulierten Zellen waren stets ungefärbt.

Die Untersuchung der Präparate, welche von den im Frühling

getöteten Tieren gewonnen waren, ergab mir nun, daß auch hier

überall die EnRLicn'schen Zellen sehr zahlreich sind. Eine Ver-
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gleichuDg ließ weder in der Zahl, noch in der Größe der Zellen, noch

in ihrem Körnchenreichtum eine merkliche Veränderung erkennen.

Es gilt dies für die Zunge, die Haut der Schnauze, das intermuskuläre

Bindegewebe u. s. w. Nur der Darmkanal (Dünndarm) schien, bei

manchen Exemplaren wenigstens, eine Ausnahme zu machen. Hier

waren bei den Frühlingstieren allerdings die granulierten Zellen in der

Mucosa und Submucosa merklich spärlicher ; auch wurden hier häufig

auffallend kleine, rundliche Körncheuzellen gefunden. Indessen konnten

aber auch hier ebenso große und intensiv gefärbte Zellen beobachtet

werden, wie sie bei den Haustieren im Darme gewöhnlich sind.

Trotz dieses Befundes im Darm halte ich es aber doch für durch-

aus unwahrscheinlich, daß die Bildung der Körnchenzellen durch eine

„Übernährung" des Gewebes mehr beeinflußt wird, als das Wachstum
und Gedeihen einer jeden Zelle überhaupt. Denn wäre dies der Fall,

dann müßten sich wohl bei den im Herbst und Frühling getöteten

Tieren allgemein durchgreifende Differenzen im Vorkommen und
Ausbildung der Körnchenzellen nachweisen lassen.

Dieses Resultat steht in Übereinstimmung mit der Angabe West-
phal's ^), daß man bei menschlichen Individuen, welche infolge chro-

nischer Krankheiten im höchsten Marasmus gestorben sind, die granu-

lierten Zellen in gleicher Menge findet, wie bei solchen Leuten, welche

in gutem Ernährungszustande an akuten Krankheiten oder irgend

welchen akuten Zufällen zu Grunde gegangen sind.

Ich kann daher Friedländee 2) und Neumann^) nur beistimmen,

wenn sie die Bezeichnung „Mastzellen" für eine wenig zutreffende er-

klären und der Ansicht sind, daß die Bildung der Granula mit einer

„Übernährung" der Zelle nicht in Beziehung gebracht werden kann.

Der i^weck dieser Mitteilung sollte sein, vielleicht Veranlassung

zu geben zu weiteren ähnlichen Versuchen, welche im Hinblick auf

die ALTMANN'schen Untersuchungen ^) über Zellgranula gewiß nicht

ohne Interesse sein würden.

1) 1. c. S. 36.

2) Fhiedländee, Mikroskopische Technik, S. 48.

3) 1. c.

4) R. Altmanm, Die Elemeutarorganismen und ihre Beziehungen zu
den Zellen, Leipzig 1890.

Kromni&nn'scbe Buchdruckerei (Hermann Pöble) In Jeoa.
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1891, Se'rie V, Tome V, Fascicule 3, Janvier.

La Cellule. Recueil de Cytologie et d'histologie generale publie par

J. B. Cabnoy, G. Gilson, J. Denys. Tome VI, Fascicule 2, S. 289—
438. Avec 7 planches. Lierre, Louvain, 1890. 22 M.
Inhalt: A. Meumier, Las teguments s^minaux des cyclospermees. 1. partie. —

A. VAN Gebuchten, Contributions ä l't^tude de la muqueuse olfactive chez les

mammiferes. — J. Denys et J. Poot, Sur le sort de la peptone inject^e dans

le sang.

Morphologisches Jahrbuch. Eine Zeitschrift für Anatomie und Ent-

wickelungsgeschichte herausgegeben von Carl Gegenbaur. Band 17,

Heft 1. Mit 8 Tafeln und 15 Figuren im Text. Leipzig, Wilhelm

Engelmann, 1891. Ausgegeben am 3, März 1891. UM.
Inhalt: F. Hochstetter, Über die Entwickelung der Extremitätsvenen bei den

Amnioten. — 0. Seydel, Über die Nasenhöhle der höheren Säugetiere und
des Menschen. — E. Göppert, Die Entwickelung und das spätere Verhalten

des PanNreas der Amphibien. — E. Meknert, Untersuchungen über das Os
hypoischium (Os cloacae aut.), Os epipubis und Ligamentum medianum pelvis

bei den Eidechsen.

Journal of the Royal Microscopical Society; containing its Trans-

actions and Proceedings and a Summary of current Researches relating

to Zoology and Botany, Microscopy etc. Edited by F. Jeffrey Bell,

A. W. BEN^ETT, John Mayall, R. J. Herb and J. Arthur Thomson.

London, Williams and Norgate. 8'\ 1891, Part I, February.

Journal de Tanatomie et de Physiologie normales et pathologiques
de l'homme et des animaux (fonde' par Charles Robin), publiee par

MM. Georges Pouchet et Mathias Duval avec le concours de MM. les

Drs. Beauregard, Chabrx et Tourneux. Paris, Ancienne librairie

Germer Bailliere et C'«, Felix A lean, ^diteur. 8». Annee XVII, 1891,

No. 1.

Inhalt (soweit, anatomisch): Mathias Duval, Le placenta des rongeurs. — Fabre-
DoMERGüE, Etude sur le Trachelius ovum.

Internationale Monatsschrift für Anatomie und Physiologie. Her-
ausgegeben von E. A, Schäfer in London, L. Testut in Lyon und
W. Krause in Göttingen. Paris, Haar et Stein ert; Leipzig, Georg
Thieme; London, Williams and Norgate. 8". Band VIII, Heft 3.

Mit 3 Tafeln. 8 Mk.
Inhalt: J. Leffingwell Hatch, Some Studies upon the Chinese Brain. — S. N.

Jastschinski, Die typischen Verzweigungsformen der Arteria hypogastrica. —
C. Ritter, Zur Histologie der Zapfen der Fischretina.
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Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie und für mikrosko-
pische Technik. Unter besonderer Mitwirkung von L. Dippel, Max
Flesch, P. Schieffeedeckeb, Aethtjb Wichmann herausgegeben von
W. J. Behbens in Göttingen. Braunschweig, Harald Bruhn. 8''.

Band VII, Heft 4, 1891. Mit 10 Holzschnitten.

Inhalt: W. Pfeffek, Ein neuer heizbarer Objekttisch nebst Bemerkungen über
einige Heizvorrichtungen. — P. Schiefferdecker, Die Kochs-WoLz'sche Mikro-
skopierlampe. — S. VossELER, Einige Winke über die Herstellung von Dauer-
präparaten. — H. SüCHANEK, Notiz über die Verwendung des venetianischen

Terpentins (Fischer-Vosseler), sowie über die beste Methode zum Aufkleben
von Serienschnitten. — M. Wolters, Drei neue Methoden zur Mark- und
Achsencylinderfärbung mittelst HämatoxjHn. — A. Mercier, Die ÜPSON'schen

Methoden zur Achsencylinder- und Zellen-(Gold-)Färbung. — A. Mercieb, Zur
Markscheidenfärbung.

Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Begründet von Gael

Theodob V. Siebold und Albebt von Koellikeb und herausgegeben von
Albebt von Koelxikee und Ebnst Ehlf.bs. Leipzig, W. Engelmann.
8«. Bd. 51, 1890/91, Heft 4. Mit 9 Tafeln und 6 Holzschnitten. 13 M.

Inhalt (soweit anatomisch): H. Henking, Untersuchungen über die ersten Ent-

wickelungsvorgänge in den Eiern der Insekten. II. Über Spermatogenese und
deren Beziehung zur Eientwickeluug bei Pyrrhocoris apterus L.

3. Methoden der Untersuehung und Aufbewahrung.

Hang, Über eine neue Modifikation der Phloroglucinentkalkungsmethode.

Centralblatt lür allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie,

Band II, 1891, No. 5, S. 193—196.

Jäkel, 0., Über mikroskopische Untersuchungen im Gebiete der Paläon-

tologie. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie,

Jahrgang 1891, Band 1, Heft 2, S. 178—198.

Mercier, A., Zur Markscheidenfärbung. Zeitschrift für wissenschaftliche

Mikroskopie, Band VII, Heft 4, 1891, S. 480—483.

Mercier, A., Die UpsoN'schen Methoden für Achsencylinder und Zellen-

(Gold-)Färbung. Zeitschrift lür wissenschaftliche Mikroskopie, Band VII,

Heft 4, 1891, S. 474—479.

Mummery, J. H., Notes on the Preparation of microscopical Sections of

Teeth and Bones. Transactions of the Odontological Society of Grea

Britain, Loudon, 1890, New Series, S. 205—226, with 3 Plates.

Olivier, Louis, Anatomie cellulaire. — Application d'un proc^de de

Photographie en couleurs pour Studier la continuity intercellulaire du

protoplasme chez les plantes. Comptes rendus hebdomadaires de la

society de biologic de Paris, Serie IX, Tome III, 1891, No. 6, S. 124

—125.

PfefiFer, W., Ein neuer heizbarer Objekttisch nebst Bemerkungen über

einige Heizeinrichtungeu. Mit 5 Holzschnitten. Zeitschrift für wissen-

schaftliche Mikroskopie, Band VII, Heft 4, 1891, S. 433—449.

Schiefferdecker, P„ KocHs-WoLz'sche Mikroskopierlampe. Mit 2 Holz-

schnitten. Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie ,
Band VII,

Heft 4, 1891, S. 450—457.
11*
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Suchanuek, Herraann, Notiz über die Verwendung des venetianischen

Terpentins (Fischee-Yosselee), sowie über die beste Methode zum Auf-

kleben von Serienschnitten. Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie,

Band YII, Heft 4, 1891, S. 463—466.
Tirelli, V., II tessuto osseo studiato colla reazione nera. Atti della E.

Accad. dei Lincei Borna. Kendiconti, Vol. VI, 1890, 2 Semestr., S. 24

—26.
Vosseier, Julius, Einige "Winke zur Herstellung von Dauerpräparaten.

Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie, Band VII, Heft 4, 1891,

S. 457—462.
Wolters, Max, Drei neue Methoden zur Mark- und Achsencylinderfär-

bung mittelst Hämatoxylin. Aus dem anatomischen Institut zu Bonn.

Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie, Band VII, Heft 4, 1891,

S. 466—473.

4. Allgemeines.

(Mehrere Systeme. Topographie.)

Looss, A., Über Degenerations-Erscheinungen im Tierreich, besonders

über die Reduktion des Froschlarvenschwanzes und die im Verlaufe

derselben auftretenden histologischen Prozesse. Gekrönte Preisschrift der

Fürstl. Jablonowski'schen-Gesellschaft. — Besprochen von G. Beandes
in: Biologisches Centralblatt, Bd. XI, 1891, No. 3, S. 73—78.

Betzius, Gustaf, Biologische Untersuchungen. Neue Folge. I. Mit 18 Ta-

feln. Stockholm, Leipzig, 1890. Folio. 99 SS. u. Tafelerklärungen.
Inhalt: 1. Zur Kenntnis des Nervensystems der Crustaceen. — 2. Muskelfibrille

und Sarcoplasma. — 3. Das Magma r(§ticulö .des menschlichen Eies. — 4. Ein
s.g. Candalherz bei Myxine glutinosa. — 5. Über die Ganglienzellen der Cere-
brospinalganghen und über subkutane Ganghenzellen bei Myxine glutinosa.

(Näheres s. unter den betreff. Systemen.)

5. Zellen- und Cfewebelelu'e.

AldehofiF, G., Beitrag zur Kenntnis der eosinophilen Zellen. Aus der

medizinischen Klinik von R. von Jaksch in Prag. Prager medicinische

Wochenschrift, Jahrgang XVI, 1891, No. 8, S. 92—93.
Ambronn, H., Das optische Verhalten markhaltiger und markloser Nerven-

fasern. Berichte über die Verhandlungen der Kgl. Sächsischen Gesell-

schaft der Wissenschaften zu Leipzig, Mathematisch-naturwissenschaft-

liche Klasse, 1890, III., S. 419—429.
Apathy, Stefan, Über die Schaumstruktur hauptsächlich bei Muskel- und

Nervenfasern. Biologisches Centralblatt, Band XI, No. 3, S. 78—86.

Brubaeher, Heinrich, Über den Gehalt an anorganischen Stoffen, be-

sonders an Kalk in den Knochen und Organen normaler und rachitischer

Kinder. Aus dem physiologischen Institute zu München. Zeitschrift für

Biologie, Band XXVII, Neue Folge Band IX, Heft 4, 1890, S. 517
—549.

Plemming, W., Über Teilung und Kernformen bei Leukocyten und über

deren Attraktionssphären. Mit 2 Tafeln. Archiv für mikroskopische

Anatomie, Band 37, Heft 2, 1891, S. 249—298.
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Kümmell, Hermann, Über Knochenimplantation. Deutsche medicinische

Wochenschrift, Jahrgang 17, 1891, No. 11, S. 389—392.
Maddock, B. L., Some Observations of the various Forms of human

Spermatozoa. With 1 Plate. Journal of the Koyal Microscopical So-

ciety, 1891, Part 1, S. 1—5.
Magini, G., Alcuni nuovi caratteri differenziali delle cellule nervöse.

Atti della E. Accad. dei Lincei Roma. Rendiconti, Vol. VI, 1890,

2 Semestr., S. 19—23. Mit 3 Figuren.

Hetzius, Gustaf, Muskelfibrille und Sarcoplasma. In: Biologische Unter-

suchungen, Neue Folge, I, S. 51— 88. 3 Tafeln in Folio.

Tirelli, V., II tessuto osseo studiato colla reazione nera. (S. Kap. 3.)

Znamensky, N. N., Implantation künstlicher Zähne. Vortrag, gehalten

im IV. Pirogoff'schen ärztlichen Kongreß in Moskau den 8./20. Januar

1891. Deutsche Monatsschrift für Zahnheilkunde, Jahrg. IX, 1891,

März-Heft S. 87—107.

6. ßewegnngsapparat.

Bessel-Hageu, Fritz, Über Knochen- und Gelenkanomalien, insbesondere

bei partiellem Riesenwuchs und bei multiplen cartilaginären Exostosen.

Aus der chirurgischen Klinik und Poliklinik in Heidelberg. Mit 3 Tafeln.

Fortsetzung. Archiv für klinische Chirurgie, Band 41, Heft 3, 1891,

S. 505— 552. (Schluß folgt.) (Vgl. A. A. VI, 3, 65.)

a) Skelett.

Legge, F., II foramen jugulare spurium ed il canalis temporalis nel cranio

di un uomo adulto. Bullettino delle scienze mediche di Bologna, 1890,

Serie 7, Vol. I, S. 509—522.
von Maschka, Über die Färbung alter Knochen. Verein deutscher Ärzte

in Prag, Sitzung vom 13. Februar 1891. Wiener medicinische Blätter,

Jahrgang XIV, 1891, No. 10, S. 152—153.
— — Prager medicinische Wochenschrift, Jahrgang XVI, 1891, No. 8,

S. 94.

Mehnert, Ernst, Untersuchungen über die Eutwickelung des Os hypoischium

(Os cloacae autor.), Os epipubis und Ligamentum medianum pelvis bei

den Eidechsen. Mit 1 Tafel. Morphologisches Jahrbuch, Band 17,

Heft 1, 1891, S. 123—143.
Motta, M., ün caso di mancanza congenita della tibia. Archivio di orto-

pedia, Milano, 1890, T. VII, S. 304—311.
Wildermuth, H. A., Über Nahtverknöcherung am Schädeldach bei Idioten

und Epileptischen. Zeitschrift für die Behandlung Schwachsinniger

und Epileptischer, Jahrgang VI (X), 1891, No. 6, S. 81—85.
"Williston, S. W., Structure of the Plesiosaurian Skull. Science 1890.

7. November, S. 262.

b) Bänder. Gelenke. Muskeln. Mechanik.

Klein, Gustav, Zur Mechanik des Ileosacralgelenkes. Mit 9 Holzschnitten

und 1 Tafel. Aus der Universitäts-Frauenklinik in Würzburg. Zeit-

schrift für Geburtshülfe und Gynäkologie, Band XXI, Heft 1, 1891,

S. 74—118.
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Farigi, Gr., Sülle inserzioni dei muscoli masticatori alia mandibola e sulla

morfologia del condilo nell' uomo. Archivio per l'antropologia. Firenze,

1890, Vol. XX, S. 189—266. Con 1 tavola.

7. Gefäfssystem.

Eppinger, Eine doppelte Vena cava superior. Mitteilungen des Vereins

der Ärzte in Steiermark 1889, Graz 1890, Bd. XXVI, S. 144—146.
Hochstetter, Ferdinand, Über die Entwickelung der Extremitätsvenen

bei den Amnioten. Mit 3 Tafeln und 12 Figuren im Text. Morpho-

logisches Jahrbuch, Band 17, Heft 1, 1891, S. 1—44.

Janosik, J., C^vy krevni a nervy torni koncetiny u cloveka a nekteryck

zvifat. (Sur les vaisseaux sanguins et les nerfs des membres supdrieurs

chez l'homme et chez quelques autres animaux.) Aus: Sbonika l^karsky,

Ser. IV, Sei. 2. Prag, 1891. 12 SS. 1 Taf. (Französ. Resum^.)

Jastschinski, S. N., Die typischen Verzweigungsformen der Arteria hypo-

gastrica. Mit 1 Tafel. Internationale Monatsschrift für Anatomie und
Physiologie, Band VIII, 1891, Heft 3, S. 111—127.

Ranvier, De la membrane du sac lymphatique oesophagien de la grenouille.

Comptes rendus de l'academie des sciences, Paris, 1890, Tome CXI,

S, 863—865.
Hetzius, Gustaf, Ein s. g. Caudalherz bei Myxine glutinosa. In : Bio-

logische Untersuchungen, Neue Folge, Bd. I, S. 94—96. 1 Abbildung.

8. Integument.

Loewy, James, Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Oberhaut.

Mit 1 Tafel und 1 Holzschnitt. Aus dem Laboratorium von Blaschko.

Arohiv für mikroskopische Anatomie, Band 37, Heft 2, 1891, S. 159

—192.
Rohon, J., Holoptychius-Schuppen in Rufsland. St. Petersburg, 1891.

4". 21 SS. Mit 1 Tafel.

9. Darmsystem.

a) Atmungsorgane
(inklus. Thymus und Thyreoidea).

Chiari, H., Über eine neue Form von Dreiteilung der Trachea bei einem

16 Tage alten Knaben mit sonstigen Bildungs-Anomalien, darunter auch

Mangel der Milz und Verlagerung des Ligamentum hepato - duodenale.

Demonstriert im Verein deutscher Ärzte in Prag am 7. November 1890.

Prager medicinische Wochenschrift, Jahrg. XVI, 1891, No. 8, S. 89

—92.
Michelson, P., Über das Vorhandensein von Geschmacksempfindung im

Kehlkopf. Ausgearbeitet nach einem am 1. Dezember 1890 in der bio-

logischen Gesellschaft zu Königsberg gehaltenen Vortrag. Archiv für

pathologische Anatomie, Band 123, Heft 3, 1891, S. 389—401.
Schnitze, Carl, Über Anomalien des Schildknorpels. Kiel, 1890, H.

Fiencke. 24 SS. 8°. Inaugural-Dissertation.
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b) Verdauungsorgane.

Behrends, Untersuchungen über die Hornzähne von Myxine glutinosa.

Zoologischer Anzeiger, Jahrgang XIV, 1891, No. 358, S. 83— 87.

Campani, C, Morfologia del sistema dentario delle razze umane studiata

nei Buoi rapporti con l'origine delle razze istesse e colla teoria di

Darwin. Giornale di correspondenza pei dentisti, 1890, Vol. XIX,
S. 201—206.

Dubois, P., Instructions et questionnaire pour l'^tude du Systeme den-

taire chez les difFerents peuples. Odontologie, Paris 1890, Tome X,
S. 445—457.

J. D., Fall einer vierten Dentition. Journal für Zahnheilkunde, Jahr-

gang V, 1891, No. 16, S. 123.

Göppert, Ernst, Die Entwickelung und das spätere Verhalten des Pan-

kreas der Amphibien. Mit 1 Tafel. Morphologisches Jahrbuch, Band 17,

Heft 1, 1891, S. 100—122.
Kuczy'nski, A. (Beitrag zur Histologie der BETjNNEB'schen Drüsen.) Pam.

Towarz. Lek. Warzaw, 1889, Bd. LXXXVI, S, 323—354.
Laguesse, G., Pancreas intra-hepatique chez les poissons. Comptes rendus

hebdoraadaires de la society de biologie, Se'rie IX, Tome III, 1891,

No. 7, S. 145—146.
Talini, B., Di una viziatura congenita ano-rettale. Gazzetta medica lom-

barda, Milano 1890, Vol. XLIX, S. 321—323.
Woodward, A. Smith, Note on a Tooth of an extinct Alligator (Botto-

saurus belgicus nov. spec.) from the Lower Danian of Ciply, Belgium.

With 1 Figure. The Geological Magazine, No. 321, New Series, De-
cade III, Vol. VIII, No. Ill, 1891, S. 114—115.

— — 1) On the Tooth of a carbiniferous Dipnoan Fish: Ctenodus inter-

ruptus. 2) On two Groups of Teeth of the cretaceous Selachian Genus
Ptychodus. Annual Report of the Yorkshire Philosophical Society for

1889, 80. 6 SS. With 1 Plate.

Zn a men sky, N. N., Implantation künstlicher Zähne. (S. oben Kap. 5.)

10. Harn- und G^eschlechtsorgane.

a) Harnorgane

(inklus. Nebenniere).

Bartscher, Louis, Ein seltener Fall von beiderseitigem Nierendefekt
neben anderen Mißbildungen. (S. Kap. 13.)

Cullen, J. M., Ectopia renal congenita. Anales del circolo medico Argen-
tine, Buenos Aires 1890, T, XIII, S. 309—313.

b) Geschlechtsorgane.

Ahlfeld, P., Über Geburten bei nahezu verschlossenen und resistenten

Hymen. Zeitschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie, Band XXI,
Heft 1, 1891, S. 160—166.

Heiterer, Ed., Developpement de la double gaine preputiale du cheval.

Comptes rendus hebdomadaires de la society de biologie de Paris,

S^rie IX, Tome III, 1891, No. 6, S. 116—119.
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Schottlaender, J., Beitrag zur Kenntnis der Follikelatresie nebst einigen

Bemerkungen über die unveränderten Follikel in den Eierstöcken der

Säugetiere. Mit 1 Tafel. Archiv für mikroskopische Anatomie, Bd. 37,

Heft 2, 1891, S. 192—238.

Tillatson, D. J., Case of Hermaphrodite. Medical and Surgical Reporter,

Philadelphia 1890, Vol. LXIII, S. 647.

White, F. S., A Hermaphrodite (?) in insane Asylum. Daniel's Texas
Medical Journal, Austin, 1890/91, Vol. VI, S. 236.

11. Nerrensystein und Sinnesorgane.

a) Nervensystem (centrales, peripheres, sympathisches).

Arndt, Rudolf, Über trophische Nerven. Archiv f. Anat. u. Physiol.,

Physiol.-Abt., 1891, S. 54— 80.

Exner, Sigmund, Zur Kontroverse über den Nervus laryngeus superior

des Pferdes. Centralblatt für Physiologie, Band IV, 1891, No. 24,

S. 737—741.
Hatch, J. Lefflngwell, Some Studies upon the Chinese Brain. From

Fobmad's Laboratory. With 1 Plate. Internationale Monatsschrift für

Anatomie und Physiologie, Band VIII, 1891, Heft 3, S. 101—110.

Honegger, Jacob, Vergleichend- anatomische Untersuchungen über den

Fornix und die zu ihm in Beziehung gebrachten Gebilde im Gehirn

des Menschen und der Säugetiere. 2. Partie. Mit 5 Tafeln. Recueil

de Zoologie suisse, Tome V, 1890, No. 3, S. 311—434.

Janosik, J., C^vy krevni a nervy torni koncetiny u cloveka a nekteryck
zvirat. (S. oben Kap. 7.)

Manz, "W., Über das angeborene Colobom des Sehnerven. Mit 5 Figuren.

Archiv für Augenheilkunde, Band XXIII, 1891, Heft 1, S. 1— 18.

Marchand, F., Über die Entwickelung des Balkens im menschlichen

Gehirn. Mit 2 Tafeln. Archiv für mikroskopische Anatomie, Bd. 37,

Heft 2, 1891, S. 298— 334.

Mingazzini, G.^ Intorno al decorso delle fibre appartenenti al pedunculus

medius cerebelli ed al corpus restiforme. Archivio per le scienze me-
diche, Torino e Palermo 1890, T. XIV, S. 245—262, con 1 tavola.

Mingazzini, G., Intorno alle origini del N. hypoglossus. Aus dem psy-

chiatrischen Institut der Münchener Universität. Prof. Gkashet.) Con
una tavola. Torino. S.-A. aus: Annali di Freniatria, Vol. II, Fase. 4

(S. 3—10).
Penzo, Rodolfo, Sul ganglio genicolato e sui nervi che gli sono connessi.

Ricerche anatomiche. Atti del Reale Istituto Veneto, Tomo XXXVIII,
Serie 7, Tomo 2, Dispensa 2, 1890/91, S. 141— 148.

Betzins, Gustaf, Zur Kenntnis des Nervensystems der Crustaceen. In :

Biologische Untersuchungen, Neue Folge, I, S. 1— 50. 14 Tafeln in

Folio.

Hetzius, Gustaf, Über die Ganglienzellen der Cerebrospinalganglien und
über subkutane Ganglienzellen bei Myxine glutinosa. In : Biologische

Untersuchungen, Neue Folge I, S. 97—99. Mit 13 Abbildungen.
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Hieffel, La topographie cranio-encephalique et lea nouvelles operations en

Chirurgie cranio-cerebrale. Gazette des hopitaux. Ann^e 64, 1891,

No. 29, S. 257—266.
Viallanes, H., Sur la structure des centres nerveux du limule (Limulus

polyphemus) Comptes rendus de I'acad^mie des sciences, Paris, 1890,

T. CXI, 8. 831—833.

b) Sinnesorgane.

Ayers, Howard, The Ear of Man : its past, its present, and its future.

Reprinted from Yol. I of Lectures delivered at the Marine Biological

Laboratory, Lect. IX, August 1890, Boston, U. S. A. 1891, S. 188—
230. 17 Abbildgn.

van Gebuchten, A., Contributions ä I'^tude de la muqueuse olfactive

chez les mammiferes. La Cellule, Tome YI, Fascicule 2, 1890, S. 395

—406, avec 1 planche.

G-radenigo, C, La conformazione del padiglione nell' orecchio nei nor-

mali, negli alienati e nei delinquenti. Archivio di psichiatria, Torino

1890, Vol. XI, S. 258—261. (VgL VI, 3, 69; Y, 20, 565.)

Langer, Fritz, Beitrag zur normalen Anatomie des menschlichen Auges.

„Ist man berechtigt, den Perichorioidalraum und den TfiNON'schen Raum
als Lymphräume aufzufassen r" A. d. anat. Instit. v. Zuckebkandl in

Wien. Mit 2 Taf. (16. Okt. 1890.) Aus d. Sitzungsber. der Kais.

Akad. d. Wiss. in Wien. Math.-nat. Kl., Bd. 99, Abt. III, Okt. 1890.

Wien 1891. (Kommiss. bei F. Tempskt.) S. 395—417.

Michelson, P., Über das Yorhandensein von Geschmacksempfindung

im Kehlkopf. (S. oben Kap. 9a.)

Ritter, C, Zur Histologie der Zapfen der Fischretina. Mit 1 Tafel.

Internationale Monatsschrift für Anatomie und Physiologie, Band YIII,

1891, Heft 3, S. 128—134.
Seydel, Otto, Über die Nasenhöhle der höheren Säugetiere und des

Menschen. Mit 3 Tafeln und 3 Figuren im Text. Morphologisches

Jahrbuch, Band 17, Heft 1, 1891, S. 45—99.

13. Entwickelungsgeschichte.

(S. auch Organsysleme.)

Duval, Mathias, Le placenta des rongeurs. Avec 4 planches. (Suite.)

Journal de l'anatomie, Annee XXVII, 1891, No. 1, S. 24—73.

Henking, H., Untersuchungen über die ersten Entwickelungsvorgänge in

den Eiern der Insekten. IL Über Spermatogenese und deren Beziehung

zur Eientwickelung bei Pyrrhocoris apterus L. Mit 3 Tafeln und 1

Holzschnitt. Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, Band 51, Heft 4,

1891, S. 685—736.
Survey of Fishing Grounds, West Coast of Ireland, 1890. L Holt, Ernest
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Aufsätze.
Nachdruck verbotea

über die Entwickelung des Sehnerven.

Von AiTGusT Feobiep in Tübingen.

Mit 12 Abbildungen.

Bezüglich des ersten Auftretens der Nervenfasern des Opticus galt

bisher ziemlich allgemein die von His (Monographie d. Hühnch,, S. 131)

aufgestellte Annahme, daß dieselben als feine, kernlose Fasern von der

Wand des Zwischenhirns aus in den Stiel der Augenblase hinein, und

in diesem entlang zur Anlage der Retina hin wachsen sollten. His

war zu dieser Annahme durch Analogieschluß gelangt. Er hatte sich

überzeugt, daß die peripherischen Nerven im allgemeinen als distal-

wärts fortwuchernde, kernlose Fasern entstehen. Da auch im Opticus

die Nervenfasern, sobald sie einmal vorhanden, sich als feinste, kern-

lose Fasern darstellen und zu den Zellen des Augenblasenstieles keine

ersichtliche Beziehung haben, so schloß His, daß auch der Opticus

wie ein peripherischer Nerv, d. h. durch distalwärts gerichtetes Fort-

wachsen seiner Fasern vom Gehirn aus sich entwickele, und daß der

Augenblasenstiel dabei nur als Leitgebilde diene.

Balfour (Vergl. Embryol, II, S. 439) lehnte es ab, sich der His-

schen Überlegung anzuschließen, einfach deshalb, weil er die derselben

zu Grunde liegende Anschauung über die Nervenentwickelung im allge-

meinen nicht teilte. Er sah bei Selachierembryonen die Spinalnerven

als Zellenstränge aus dem Medullarrohr hervortreten und nahm an, daß

die Nervenfasern durch Umwandlung aus diesen Zellen sich bilden.

Warum hätte er für den Opticus eine andere Bildung annehmen sollen ?

Er blieb daher bei der älteren, vor ihm zuletzt von Lieberkühn ver-

tretenen Annahme, daß die Opticusfasern an Ort und Stelle durch

Umbildung aus den Zellen des Augenblasenstieles entstehen.

Wilhelm MIjller (Stammesentwickelung des Sehorgans, S. 37)

dagegen und Kölliker (Entwickelungsgesch., II. Aufl., S. 690) hatten

sich der His'schen Annahme angeschlossen; Kölliker in vollem Um-
fange, d. h. auch hinsichtlich der Richtung, in der das Wachstum der

Fasern vorschreitet, W. MiIller nur insofern, als auch er den Zellen

des Augenblasenstieles keine Beteiligung an der Bildung der Nerven-
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fasern zuspricht, sondern sie durchaus nur zu Bestandteilen des Stütz-

gewebes werden läßt.

Hinsichtlich der Richtung der Faserbildung aber weicht W. Müller
von His ab, indem er die Vermutung ausspricht, daß die Opticus-

fasern nicht vom Gehirn zur Retina, sondern umgekehrt von den Gan-

glienzellen der Retina, deren Ausläufer sie sind, in den Augenblasen-

stiel hinein und durch ihn zum Gehirn hin wachsen.

W. Müller gründet diese Vermutung auf die Beobachtung, daß

bei Petromyzon die Opticusfasern an der Durchtrittsstelle durch die

Retina sich kreuzen. „Diese Kreuzung", sagt W. Müller, „bleibt un-

verständlich bei der Annahme, daß die Fasern des Opticus vom Gehirn

nach der Retina zu sich entwickeln, sie wird dagegen erklärlich durch

die Annahme, daß die Fasern des N. opticus Fortsätze in der Retina

gelegener Ganglienzellen sind, welche an der Durchtrittsstelle durch

die Retina in der Richtung ihres bisherigen Verlaufes weiter streben,

bis sie durch die den Augenblasenstiel umgebende MesodermhüUe von

ihrer bisherigen Richtung abgelenkt werden."

Diese Überlegung ist einleuchtend, aber nicht beweisend.

Nun hat zwar His selbst neuerdings seine Ansicht in der Sache

geändert, und die Auffassung W. Müller's hat dadurch eine wesent-

liche Unterstützung gefunden. In seiner neuesten Publikation (Archiv

1890, Suppl., S. 109) spricht sich His dafür aus, daß „die zuerst ge-

bildeten Opticusfasern den Zellen der Retina entstammen und central-

wärts wachsen". Er schließt das aus der Stellung der sich bildenden

Ganglienzellen der Retina und deren Zusammenhang mit Opticusfasern.

Da er aber eine bestimmte Beobachtung des centralwärts gerichteten

Wachsturas nicht beibringt, so ist auch dieser Ausspruch zwar wiederum

eine Wahrscheinlichkeitsbegründung, aber kein Nachweis.

So steht denn in der Frage, wo die Opticusfasern entstehen, ob

in der Retina oder im Gehirn, und in welcher Richtung sie wachsen,

so viel ich sehe, auch heute noch Vermutung gegen Vermutung, und

eine Entscheidung dürfte kaum möglich sein, solange man, wie

KöLLiKER sich ausdrückt, „noch keinen Opticus gesehen hat, der nicht

in seiner ganzen Länge Nervenfasern enthalten hätte".

Ein solcher Opticus liegt mir nun jetzt vor in Selachierembryonen

des von Balfour mit M bezeichneten Stadiums. Ich werde zunächst

den Befund kurz beschreiben.

Die Augen dieser Embryonen befinden sich in dem Entwickelungs-

zustand der voll ausgebildeten „secundären Augenblase". Die Linsen-

anlage ist abgeschlossen und liegt in der Öffnung des sog. Augenbechers.

1
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Die Augenspalte ist in ihrer ganzen Länge noch unverlötet, ihre

Lippen liegen aber nahe aneinander. Die Hineinwucherung gefäß-

haltigen Bindegewebes in den Glaskörperraum beginnt eben.

Der Stiel der Augenblase hat in seinem frei verlaufenden Teil

zwischen Augenbecher und Gehirnwand eine Länge von 0,13 mm. Sein

Lumen ist überall noch weit, die Ventrikelhöhle der Augenblase steht

demnach mit der Ventrikelhöhle des Gehirns noch in offener Ver-

bindung.

Die eingestülpte Wand des Augenbechers, d. h. die Retinaanlage,

hat eine durchschnittliche Dicke von 0,1 mm. Sie zeigt im allgemeinen

den gleichen Bau wie ein beliebiges Stück der Gehirnwand, ohne An-

deutung einer Sonderung verschiedener Schichten. Zunächst der ven-

trikulären Fläche finden sich zahlreiche Kernteilungsfiguren, zunächst

der vitrealen eine schmale Zone, welche von Kernen ganz frei ist.

Diese blasse innere Zone zeigt an der nach dem Glaskörperraum

schauenden, freien Fläche keine scharfe Begrenzung, sondern einen

sehr zarten, vielfach höckerigen Kontur. In der Nähe der Insertion

des Augenblasenstieles sondern sich von diesem Kontur feine Proto-

plasmafädchen ab, welche konvergierend nach dem Augenblasenstiel

hinstreben und, in denselben eintretend, sich als erste Opticusfasern

darstellen. Das Gebiet des Netzhautgrundes, in welchem solche Fäser-

chen erkennbar sind, breitet sich in der cranialen Hälfte der Netzhaut

ein wenig weiter aus, als in der caudalen. Es umfaßt überhaupt nur

etwa das cranial-ventrale Viertel der Netzhautfläche.

Der weitere Verlauf und das Ende dieser ersten Opticusfasern

ist aus nebenstehenden Figuren zu ersehen.

Diese Figuren zeigen den Augenblasenhals, d. h. die Übergangs-

gegend von Augenblase und Augenblasenstiel, aus zwölf sich medial-

wärts folgenden Sagittalschnitten der linken Körperhälfte eines 16 mm
langen Torpedo - Embryos. Die Schnittdicke beträgt 0,015 mm. Es

sind nicht etwa schematische Figuren, sondern Umrisse, welche mit

Hilfe des Prismas bei 135-facher Vergrößerung genommen und erst

zum Zweck der Wiedergabe auf 90-fache Vergrößerung zurückgeführt

worden sind. Ich habe alles Detail weggelassen, nur die Querschnitte

der Faserbündel sind nach Zahl, Stärke und Lage so genau wie mög-

lich abgebildet.

Der in Fig. 1 dargestellte Schnitt streift eben den Netzhautgrund,

der vorhergehende, d. h. lateralwärts von ihm gelegene Schnitt zeigt

noch schrägen Querschnitt der Retina-Anlage, den Glaskörperraum um-

fassend. In Fig. 1 erscheinen daher die Opticusfasern nicht im Quer-

schnitt, sondern im optischen Längsschnitt. Es ist erkennbar, daß
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aus der cranialen Hälfte der Netzhaut (dem Beschauer zur Linken)

mehr Fäserchen kommen, als aus der caudalen. In der Mitte des

von Fasern eingenommenen Gebietes ist bereits ein deutlicheres Faser-

bündel zu unterscheiden. Die Fasern gehen bis dicht an den Rand

der Retina-Anlage in der Tiefe der Augenspalte, welche hier von einem

in der Zeichnung weggelassenen Blutgefäß ausgefüllt ist.

Fig. 2 zeigt die Opticusfasern der Mehrzahl nach im Schrägschnitt,

nur in der Mitte, entsprechend der tiefsten Stelle des Netzhautgrundes,

erscheinen einige Bündelchen noch im optischen Längsschnitt.

Zwölf, sich medialwärts folgende Sagittalschnitte einer Torpedo ocellata von 16 mm
Körperlänge. Konturen des Augenblasenhalses mit eingetragenen Opticusfasern. Ver-
gröfserung 90-fach.

Opticusfasern. pg Aufsere Wand des Augeubechers , Pigmentblatt.
ret Eingestülpte Wand des Augenbechers, Ketina-Anlage, sp Mediales Ende der
Augenspalte.
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In Fig. 3 finden sich, umgeben von schräg geschnittenen, bereits

auch quer geschnittene Bündel, den Grund der hier auslaufenden Augen-

spalte einnehmend.

In Fig. 4 und den folgenden Schnitten erscheinen die Faserbündel-

chen in reinen Querschnitten. Dieselben liegen auch hier in der die

Fortsetzung der Retina-Anlage bildenden ventralen Wand des Augen-

blasenstieles, doch nicht mehr so dicht an der Oberfläche, sondern

mehr zwischen die Zellen der Wand eingedrängt.

Fig. 6 stellt den letzten noch die Retina-Anlage treffenden Schnitt

dar. Fig. 7 trifft die Kommunikationsöffnung zwischen der primären

Augenblasenhöhle und der Höhle des Augenstieles. In Fig. 8 er-

scheinen beide voneinander getrennt, das Pigmentblatt des Augen-

bechers aber noch in Zusammenhang mit der dorsalen Wand des

Stieles. In den Schnitten 9 und 10 vollzieht sich auch die Trennung

dieser, so daß in 11 und 12 bereits Querschnitte des freien Teiles des

Stieles vorliegen.

Vom Netzhautgrund, wo die Opticusfasern ihren Anfang nehmen,

bis zur Trennung von Stiel und Becher, der Gegend, wo die letzten

Fasern enden, liegt ein Abstand von ungefähr 0,13 mm. Da nun von

hier medialwärts der freie Teil des Stieles mit einer Länge von eben-

falls 0,13 mm sich anschließt, und weiter noch 0,5 mm bis zur Mittel-

ebene folgen, auf welcher ganzen Strecke an der Stelle, wo bei älteren

Embryonen der N. opticus liegt, keine Spur von Nervenfasern sich

findet, sondern überall noch der primitive Bau des Augenblasenstieles,

so stellt sich die Sache so, daß von den 0,76 mm, welche die

Gesamtlänge des Sehnerven ausmachen, nur 0,13 mm,
d. h. ein Sechstel, und zwar das distale Sechstel, Fa-
sern besitzt, dagegen die proximalen fünf Sechstel

noch frei von Fasern sind.

Schon dieser Befund allein sagt deutlich genug, daß die Opticus-

fasern von der Retina zum Gehirn wachsen und nicht umgekehrt.

Noch nachdrücklicher ergiebt sich diese Entscheidung aus der That-

sache, daß das vorliegende Faserbündel an der Übergangsstelle aus

der Retina-Anlage in den Augeublasenstiel am mächtigsten ist, in jedem

der centralwärts folgenden Schnitte weniger Fasern enthält und end-

lich in der Gegend des Schnittes von Fig. 11 mit zwei kaum noch

nachweisbaren Bündelchen ganz aufhört.

Daß, wie schon Mihalkovics bei Vogelembryonen gesehen, zu-

nächst nicht die ganze Innenfläche der Retina-Anlage Fasern zeigt,

sondern anfangs nur ein gewisser Bezirk in der Nähe des Stieles, das

dürfte nun in dem Sinne zu deuten sein, daß die in der Nähe des Stieles

12
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gelegenen Retinazellen aus unbekannten Gründen ihren Ausläufer früher

aussenden, als die weiter entfernt gelegenen. Dadurch wird der Schein

entstehen können, als ob die Faserschicht vom Stiel aus in die Augen-
biase hineinwachse.

Man darf wohl annehmen, daß in unserem Objekt die längsten

Fasern, also diejenigen, welche bis in die Schnitte der Figg. 10 und 11

reichen, auch die ältesten sind und von Zellen in der Nähe des Augen-

blasenstieles herstammen. Später entstandene Zellenausläufer werden,

bei gleicher Geschwindigkeit des Fortwucherns , im gegebenen Zeit-

punkt weniger weit gelangt sein. Daher das stufenweise Dünner-

werden des vorhandenen Faserbündels.

Aus allem diesem folgt, daß das beschriebene Entwickelungs-

stadium von Torpedo keinen Zweifel darüber bestehen läßt, daß die
ersten Nervenfasern des Opticus in der Retina-Anlage
entstehen und von hier dem Aug enblasen stiel entlang
centralwärts weiterwachsen.

Diesem Nachweis könnte, sofern man den Opticus als peripheri-

schen Nerven betrachten wollte, ein nicht unbedeutendes theoretisches

Interesse beigelegt werden. Denn es wäre für das Verständnis der

Entstehungsgeschichte des Nervensystems gewiß recht befriedigend ge-

wesen, wenn sich herausgestellt hätte, daß, wie die motorischen Fasern

in centrifugaler, so die sensiblen in centripetaler Richtung sich ent-

wickeln, wie jene als Ausläufer impulsiver Zellen im Centralorgan, so

diese als Ausläufer rezeptiver Zellen an der Peripherie. Der von His

erbrachte wichtige Nachweis, daß die Fasern der sensiblen Wurzeln

vom Spinalganglion aus in das Rückenmark hineinwachsen, könnte

als ein Schritt zu diesem Ziele aufgefaßt und die Hoffnung immer

noch aufrecht erhalten werden, welche bei theoretischen Erörterungen

der Frage schon mehrfach Ausdruck gefunden, daß nämlich weitere

Forschung auch den distalwärts vom Ganglion gelegenen Teil der sen-

siblen Fasern als centripetal entstanden und mit den Elementen des

Ganglions erst sekundär in Verbindung getreten aufdecken würde.

Einer derartigen Auffassung indeß würde der Opticus durchaus

nicht dienen können. Denn einer in dieser Richtung liegenden Ver-

wertung des oben gegebenen Nachweises seiner centripetalen Entwicke-

lung steht der Umstand im Wege, daß der Opticus eben kein peri-

pherischer Nerv, sondern eine centrale Leitungsbahn ist, d. h. eine

Leitungsbahn zwischen verschiedenen Teilen des Centralorgans , von

denen der eine, die Retina, sich ganz abgeschnürt hat, die anderen da-

gegen in dem Hauptkomplex liegen, welcher den Namen Gehirn führt.

Tübingen, 10. Februar 1891.
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Nachschrift.

Nachdem die Korrektur des Obigen bereits nach Jena zurück-

gegangen, finde ich im letzten HEEMANN-ScHWALBE'schen Jahresbericht,

der mir durch ein Versehen erst jetzt zu Händen kommt, die Angabe,

daß Keibel das centralwärts gerichtete Wachsthum der Opticusfasern

bei Reptilienembryonen nachgewiesen habe. Ich bedaure lebhaft, daß

ich von Keibel's Arbeit, welche in den Sitzungsberichten des nat.-

med. Vereins in Straßburg erschienen, nicht früher Kenntnis erhalten

habe, und ich möchte bei dieser Gelegenheit einen längst gehegten

Gedanken äußern.

Sollten sich die Mitglieder der Anatom. Gesell-
schaft nicht dahin vereinigen, alle kleineren Mit-
teilungen, und von größeren Arbeiten kurze Inhalts-
angaben, im Anatomischen Anzeiger zu veröffentlichen?

Erst dadurch würde dieser thatsächlich zum „Organ"
der Gesellschaft werden, was er amtlich ja bereits
ist, und würde den Mitgliedern die große Erleichterung
schaffen, daß sie sich um die zahlreichen Vereins-
schriften keine Sorge mehr zu machen brauchten.

5. März 1891.

Bemerkung des Herausgebers zu obiger Nachschrift.

Die Anregung des Herrn Kollegen Feoeiep kann ich nur auf das

wärmste der allgemeinen Beachtung empfehlen, umsomehr, als meine

bisherigen Bemühungen, eine größere Centraüsierung für die in den

Sitzungen gelehrter Gesellschaften erfolgenden anatomischen Mit-

teilungen herbeizuführen, — trotz der unleugbaren, ja geradezu auf

der Hand liegenden Vorteile für die Gesamtheit, wie für den einzelnen

— bisher leider ziemlich erfolglos gewesen sind.

K. B.

12*
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Nachdruck verboten.

Zur Kenntnis der Pigmentzellen.

Von Dr. Bebnh. Solgek.

Mit 2 Abbildungen.

Flemming's Definition des Begriffs der Zelle ^) konnte bis vor

kurzem fast in allen Punkten als der getreue Ausdruck dessen gelten,

was durch die Anwendung der verbesserten modernen üntersuchungs-

methoden von der Mehrzahl der Anatomen bezüglich dieser fundamen-

talen Frage als feststehend angesehen wurde. Ein so vielerfahrener

Forscher wie P'lemming, der nicht nur den Arbeiten anderer auf

diesem Gebiete seit Jahren mit kritischem Blicke unablässig folgt,

sondern der auch — was mehr besagen will — in allen Entwickelungs-

stadien, welche die neuere Zellenlehre durchlief, mit eigenen Ent-

deckungen hervorgetreten ist, Flemming war sicherlich — das geht

auch aus der Fassung jener Definition klar hervor — selbst am
weitesten davon entfernt, jene Aufstellungen als starre, unabänder-

liche Dogmen anzusehen. Seine neueste Mitteilung, die in No. 3,

Band VI dieser Zeitschrift veröffentlicht wurde, enthält Material genug,

um jetzt schon jenes Schema in einem wesentlichen Punkte (No. 5)

als der Ergänzung bedürftig erscheinen zu lassen. Der Passus, den

ich meine, der Schlußsatz der Charakteristik dessen, was man eine

Zelle zu nennen habe , lautete wörtlich folgendermaßen : „5. Mit be-

sonderen Bauverhältnissen in seiner Substanz und in der des Kerns,

der Art, daß die Substanzen beider im wesentlichen aus Fäden und

Zwischensubstanz zusammengesetzt sind."

Wer noch vor wenigen Semestern die Anschauung Ed. Van
Beneden's ^) von der Centrierung der Filarmasse des ruhenden Zell-

körpers als eine Hypothese hinstellen mußte, für die vielleicht die

Zukunft einmal thatsächliche Belege beibringen möchte, wird nach dem,

was wir schon jetzt wissen, kaum umhin können, bei nächster Gelegen-

heit sich etwas bestimmter zu Gunsten dieser Vorstellung auszu-

sprechen. Denn für eine Anzahl von ruhenden Zellen , für manche

Epithelzellen von Triton (Rabl) und Salamandra (Flemming) — für

sie allerdings nur zuweilen, nicht konstant — , für gewisse Pigment-

zellen der Knochenfische (Solger), für das Lungenepithel, für flache

1) W. Flemming, Zellsubstanz, Kern und Zellteilung, 1882, S. 72.

2) Ed. Van Beneden et Nett, Nouvelles recherches sur la fecon-

dation et la division mitosique chez 1' Ascaride megaloc^phale , Comm.
pr^l. im Bull. Ac. E. Belg., T. XIV, 1887, S. 279.
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Bindegewebs- und Endothelzellen des Bauchfells der Salamanderlarve,

sowie für Leukocyten (Wanderzellen) von Salamandra (Flemming) ist

der Nachweis einer Centrierung der Filarmasse um eine Attraktiv-

kugel (Attraktionssphäre) oder eines (oder zweier) Centralkörperchen

bereits erbracht, und zwar liefern die von Rabl und Flemming be-

schriebenen Objekte uns durch Färbungsmittel (Safranin u. s. w.) das

positive Bild dieser Zellstruktur, während die von mir (Zool. Anz.,

No. 324, 1889) aufgefundene Zellform (Chromatophoren des Coriums

der Knochenfische, besonders des Hechtes) das negative Bild erkennen

lassen, denn man untersucht sie wegen der regelmäßigen Anordnung

der Pigmentkörnchen, die an die radiären Filarbälkchen angedrückt

sind, am besten ungefärbt. Beide Objekte ergänzen sich aufs schönste.

— Über weitere vielleicht hierher gehörige Beobachtungen möge man
den Abschnitt: „Plasmatische Centren in ruhenden Zellen" meiner

Abhandlung (Mitt. a. d. naturw. Verein f. Neuvorpommern u. Rügen,

XXII. Jahrg., 1890, S. 26 flg.) vergleichen.

Zweck der an dieser Stelle veröffentlichten Zeilen ist, den Herren

Fachgenossen die Gewinnung der sehr zierlichen Demonstrationsobjekte

möglichst sicher und mühelos zu gestalten und sie vor der Ent-

täuschung, die vergebliches Suchen stets im Gefolge hat, zu bewahren.

- Ich pflege die lebenden Hechte (diese Teleostierform möchte ich

nach meinen bisherigen Ermittelungen in erster Linie empfehlen), be-

vor ich sie töte, etwa eine halbe Stunde im Dunkeln zu halten, damit

die Pigmentkörnchen der Chromatophoren möglichst von dem Centrum

der Zelle an ihre Peripherie rückten. Der Kopf, durch einen raschen

Schnitt mittelst der Knochenscheere vom Rumpfe des Tieres getrennt,

wird sofort in das stärkere Fr.EMMiNG'sche Osmiumgemisch (2 7o-ige

Osmiumsäure 12 ccm , 1 7o-ige Chromsäure 45 ccm , Eisessig 3 ccm,

Gesamtvolum der Mischung je nach der Größe des Objekts bemessen)

versenkt. Nach einigen Stunden läßt sich, wie ich schon an einem

anderen Orte meldete, das Epithel leicht entfernen. Nun gieße ich

noch die gleiche Menge der Chromsäurelösung gleicher Konzentration

zu der vorhandenen Flüssigkeit hinzu und wasche nach 24 Stunden

in destilliertem Wasser aus. Man kann schon jetzt — zur vorläufigen

Orientierung — ohne Schwierigkeit genügend dünne Flächenschnitte

erhalten, empfehlenswerter ist es, die Herstellung derselben zu ver-

schieben, bis man das Objekt in Alkohol (von allmählich steigender

Konzentration) nachgehärtet hat. Die Montierung der aus freier

Hand geschnittenen Präparate erfolgt in Damarharz oder Kanada-

balsam in der allbekannten Weise. Man wird nun das von mir ge-

schilderte und hier nochmals abgebildete (Fig. 2) Strukturverhältnis
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an den meisten oder wenigstens an sehr vielen Chromatophoren nach-

weisen können, nur ist jederseits eine Hautstelle als hierzu ungeeignet

auszuschließen. Es ist dies die Supraorbitalgegend.

Fig. 1. Fig. 2.

^C^f

Das Corium dieser Gegend hebt sich schon bei Betrachtung mit

bloßem Auge deutlich von seiner Umgebung ab. Es zeigen sich näm-

lich hier zwei paarige Felder von etwa zungen- oder halbmondförmiger

Gestalt (Fig. 1 so/*), in deren Bereich die Lederhaut dunkelbraun

gefärbt ist, während das dazwischenliegende Gebiet eine dunkelgraue,

mit helleren Flecken durchsetzte Fläche darstellt. Diese Supraorbital-

felder {sof) sind gewöhnlich noch durch einen braungelben, verwasche-

nen Streifen von der mittleren Zone abgesetzt.

Hier lassen sich bei mikroskopischer Untersuchung von Flächen-

schnitten die Territorien der einzelnen Pigmentzellen nur schwer von-

einander abgrenzen; sie hängen nämlich in Form eines unregelmäßigen

Netzwerkes zusammen, so daß die einzelnen Zellgebiete nur sehr un-

deutlich sich markieren. Hierzu kommt noch, daß auch innerhalb

der Maschen zwischen den pigmentierten Strängen noch massenhaft

Gruppen kleinster Pigmentkörnchen sich finden, welche die Faserbündel

der Lederhaut wie bestäubt erscheinen lassen , und deren Zugehörig-

keit zu bestimmten Zellen noch viel schwieriger zu erweisen ist.
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Dagegen habe ich im Bereiche des übrigen Coriumbe-
zirkes, soweit er in obiger Figur zu erblicken ist (also

in erster Linie der Frontal- und Ethmoidalgegend) , bisher nie'-

mals erfolglos nach den in Rede stehenden Objekten
gesucht. Insbesondere möchte ich empfehlen , die z w e i t e L a g e

der Pigmentzellen aufzusuchen, die durch ihr mehr scheiben-

förmiges Aussehen von den exquisit sternförmigen Gebilden der ober-

sten Schicht sich unterscheiden.

In den Pigmentzellen des Hechtes hatte ich einen, zwei oder noch

mehr Kerne (bis sechs) gefunden, aber stets nur eine Centralmasse

(Ättraktivkugel oder Attraktionssphäre) , von der die Strahlung aus-

ging. Da nun für die mitotische Kernteilung das Bestehen zweier

Sphären (resp. Strahlungen) — so erklärt sich ja auch nur das Auf-

treten der Spindel, d. h. der beiden mit ihren Basen einander zuge-

wandten Hauptkegel (Ed. Van Beneden) — als typische Einrichtung

gelten muß , so kam ich (vergl. Mitt. naturw. Ver. Neuvorpommern

und Rügen, XXII, S. 32) zu dem Schlüsse, das Vorhandensein mehrerer

Kerne bei einer Strahlung durch amitotische Kernzerschnürung zu

erklären. Denn Anzeichen für die Rückbildung einer Strahlung hatte

ich nicht gefunden. Nun, da Flemming in ruhenden, einkernigen

Leukocyten gleichfalls die Strahlung mit einem Centralkörperchen

nachgewiesen hat, darf man gespannt sein, zu erfahren, wie sich in

dieser Beziehung die multinukleären Leukocyten oder gar die viel-

kernigen Ostoklasten verhalten, ob sie, meine ich, im Ruhezustand je

nach der Zahl der Kerne mehrere oder, wie die Pigmentzellen, nur

eine Strahlung (resp, Sphäre) besitzen.

Greifswald, den 24. Februar 1891.

Nachdruck verboten.

Über Gritterfasern der menschlichen Leber und Milz.

Von Dr. Albert Oppel,

Assistent für Histologie an der anatomischen Anstalt in München.

Mit 4 Abbildangen.

I. Die Leber.

In der Leber der Wirbeltiere haben zahlreiche Untersucher ver-

mittelst verschiedener Methoden eigentümliche, die Blut- und Lymph-

gefäße umspinnende Fasernetze bekannt gemacht. Welcher Natur

diese Fasern sind, ist bisher noch von keinem Autor mit Sicherheit
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nachgewiesen worden. Um hier nicht durch die Wahl eines Namens
den Fasern das Gepräge irgend eines der bekannten histologischen

Gewebe (z. B. Bindegewebe im engeren Sinne oder Fasern elastischer

Natur) aufzudrücken, benenne ich dieselben mit einem Namen, dessen

sich mein hochverehrter Lehrer, Herr Prof. Dr. von Kupffer, in der

Vorlesung für diese Fasern bedient: Gitterfasern.
Es waren vor allem die Schüttel-, Pinsel-, Färbe-, Vergoldungs-

und Versilberungsmethoden, durch welche die Gitterfasern zur Dar-

stellung gelangten. Ich habe mit einer Silbermethode, welche ich im

letzten Jahrgang dieser Zeitschrift beschrieben habe, besonders deut-

liche Bilder erhalten. Es ergiebt sich, wenn man die Gitterfasern

verschiedener Tiere vergleicht, daß sie sich voneinander in hohem
Grade unterscheiden. Es kamen mir bei den Tieren, welche ich bis

jetzt untersuchte, auch bei einander im System nahestehenden (darunter

eine Reihe verschiedener Säugetiere), gleiche Bilder nicht vor und

auch ähnliche waren noch leicht zu unterscheiden ; selbstverständlich

waren bei Individuen derselben Art die Bilder gleich. Es ließen sich

wohl nach dem Baue des Gitternetzes die Tiere in gewisse Gruppen

einteilen, wie dies ja schon früher von den Autoren, insbesondere

auch von v. Kupffer ^
) geschehen ist. Doch um hier bei der großen

Verschiedenheit der Anordnung der Gitternetze bei verschiedenen Tieren

einigermaßen etwas Vollständiges bieten zu können, wäre es nötig,

der Vergleichung ein großes Material zu Grunde zu legen. Da ich

jedoch, in nächster Zeit mit anderen Fragen beschäftigt, dieses Thema
nicht umfassend bearbeiten kann, gebe ich über einige Punkte hier

kurze Mitteilung.

Ich konnte in letzter Zeit von zwei ganz gesunden Hingerichteten

gute Präparate erhalten, während ich an den Lebern vom Menschen,

welche bisher zu meiner Verfügung gestanden hatten, mit weniger

Erfolg gearbeitet hatte. Ich gebe nachstehend eine Zeichnung der

Gitterfasern eines Leberläppchens des Menschen. Selbstredend be-

greife ich das interlobuläre Bindegewebe unter dem Namen Gitter-

fasern nicht mit ein. Das letztere färbt sich beim Menschen nach

der Gitterfasersilbermethode nicht oder nur zum kleineren Teil.

Bei Betrachtung der Fig. 1 sieht man zunächst ein dichtes Gitter-

werk, welches schon auf den ersten Blick den Ausdruck der radiären

Anordnung in großen Zügen, die ja im Leberläppchen eine vorwiegende

ist, zeigt. Untersucht man genauer, so ist deutlich, daß es sich nicht

durchweg um der Form und Anordnung nach gleichmäßige Fasern

1) Archiv, f. mikr. Anat., Bd. 12, 1876, S. 356.
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handelt, sondern daß es besonders zwei Arten von Fasern sind, welche

sich unterscheiden lassen. Einmal sind es dickere Fasern, welche in

gerader Richtung oder wenig gewunden, seltener unter Winkeln ab-

biegend verlaufen. Diese dickeren Fasern sind es auch, welche in

besonderem Maße das Bild der Radiäranordnung bedingen. Ich nenne

diese Fasern Radiärfasern (Fig. 1 r.) (eine gleichfalls von v. Kupffer

eingeführte Bezeichnung). Zwischen diesen bilden andere feinere Fasern

ein dichtes Netz. Sie sind es, welche die Blut- und Lymphräume

umspinnen. Sie mögen daher umspinnende Fasern (Fig. Im.)

Fig. 1. Gitterfasern der menschlichen Leber, v c. Vena centralis, i. Rand des Läpp-

chens, r. Radiärfasern, u. umspinnende Fasern.

heißen. Die Radiärfasern ziehen bisweilen durch den größeren Teil

des Läppchens selbst ganz hindurch, ausgehend vom interlobulären

Bindegewebe und bis zur Vena centralis reichend. Die Radiärfasern

sind gut ausgebildet beim Menschen, doch weit mehr ins Auge springend

sind dieselben bei manchen Säugetieren, z. B. der Katze, bei anderen

Säugetieren treten sie dagegen bedeutend zurück und führen damit

zu Bildern, denen ähnlich, welche sich bei manchen Reptilien (z. B.

Schildkröte) bieten. Über die Anordnung der umspinnenden Fasern

und ihr Verhältnis zu den Blut- und Lymphbahnen kann das Über-
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sichtsbild, welches ich hier gebe, kaum Aufschluß gewähren. Um zu

klarer Einsicht in dieses Verhältnis zu gelangen, ist eine vergleichende

Bearbeitung eines größeren Tiermaterials notwendig. In der Litteratur

finden sich (soviel mir bekannt ist) zur Zeit erst zwei Abbildungen

von Gitterfasern der Leber nach der Silbermethode, eine von Disse

(Katze, Arch. f. mikr. Anat., Bd. 36, Taf. X, Fig. 4) und eine nach

der BöHM'schen Methode (Proteus anguineus, Arch. f. mikr. Anat.,

Bd. 34, Taf. XXX, Fig. 26). Nach anderen Methoden sind schon von

verschiedenen Autoren Abbildungen der Gitterfasern gegeben worden,

ich erwähne z. B. P. Rothe *) und Miuea^) (beide nach der Gold-

methode). Ich glaube, daß die Zeichnung vom normalen Menschen

auch für Pathologen von Wert sein dürfte, da das Bild einer gesunden

Leber eine Basis für die Untersuchung der Gitterfasern pathologisch

veränderter Lebern sein kann.

Was die Technik der Gitterfaserdarstellung anlangt, so habe ich

zu bemerken, daß ich jetzt mit Vorteil stärkere Lösungen von Kalium

chromicum flavum bis zu 10 ^j^, benutze, dann aber viel Argentum

nitricum (das 20—30 -fache Volumen im Vergleich zum Stück) an-

wende und Argentum nitricum nach 1 Stunde zum erstenmal und

nach 2—3 Stunden noch einmal wechsle. Die Paraffindurchtränkung

vermeide ich lieber, weil dieselbe die nach dieser Methode behandelten

Stücke hart und brüchig macht, vielmehr schneide ich die in Alkohol

liegenden Stücke parallel einer Seite nahe der Oberfläche mit der

Hand.

Ich gebe noch eine Abbildung eines Leberschnittes, entnommen

einem Präparat vom Menschen, welches ich nach der langsamen Golgi-

schen Methode behandelt habe, um so die

Gallenkapillaren darzustellen. Diese Me-

thode unterscheidet sich von der ursprüng-

lich von Böhm angewandten raschen Me-

thode (nach der Modifikation Ramon
Y Cajal's) dadurch, daß sie ermöglicht,

die Gallenkapillaren in großen Leberstücken

über große Strecken darzustellen, während

bei der BöHM'schen Methode bei Be-

handlung kleiner Stückchen sämtliche

„. o r, 1, 1 -n A Elemente der Leber besser erhalten und
Flg. 2. GauenkapiUaren der

menschlichen Leber. daher schärfcr erkennbar bleiben.

1) P. EoTHK, Über die Sternzellen der Leber, München 1882.

2) Virchow's Archiv, Bd. 97.
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Dieses Präparat vom Menschen (Fig. 2) zeigt eine Eigentümlich-

keit, welche ich auch schon bei verschiedenen Tieren beobachtete,

während sie unter Umständen ganz fehlen kann. Es bilden die Gallen-

kapillaren nicht Röhren oder deren Ausgüsse mit glatter Fläche, viel-

mehr zeigen sie zahlreiche kleine Auswüchse. Es sind dies kleine,

innerhalb der Leberzellen liegende Kügelchen, welche fast durchweg

mit ganz feinen, kleinen Stielchen mit den Gallenkapillaren in Ver-

bindung stehen. Mein hochverehrter Lehrer Herr Prof. Dr. v. Kupffer
glaubt, daß es sich hierbei um Darstellung der Sekretvakuolen in den

Leberzellen handle, welche er^) Vorjahren injizieren konnte. Sie

wurden von L. Pfeiffer ^) abgebildet und kamen in der Litteratur

vielfach zur Sprache. Ich erhielt gleichfalls den Eindruck, als ob es

sich hier um etwas den Gallenkapillaren, resp. den Leberzellen Eigenes

handle, da ich unter allen den Bildern, welche andere nach der Golgi-

schen Methode darstellbare Gewebsteile (z. B. Ganglienzellen und

deren Ausläufer, Gliazellen, Blutgefäße) als kleine Auswüchse zeigen,

solche Kügelchen mit feinen Stielchen nicht auffinden konnte.

Das Präparat ist ganz frisch vom gesunden Hingerichteten ge-

macht worden. Ich kann übrigens die Beobachtung hier anfügen,

welche Böhm und ich machten, daß die Gallenkapillaren-Darstellung

auch bei nicht ganz frischen Organen gelingt. Wir ließen z. B. Leber-

stücke eines getöteten Kaninchens 24 Stunden liegen und behandelten

sie dann nach den beiden von uns angegebenen Silbermethoden für

Gallenkapillaren mit gutem Resultat. Ich glaube dies hervorheben zu

sollen, da es für am Menschen arbeitende Pathologen von Bedeutung

sein kann.

IL Die Milz.

In der menschlichen Milz lassen sich durch die Silbermethode an

Spirituspräparaten eine Reihe von Fasersystemen darstellen. "Wenn

ich dieselben gleichfalls unter dem Namen Gitterfasern zusammen-

fasse, so geschieht es nicht deshalb, weil ich behaupten wollte, daß

es sich hier um ganz dieselbe Gattung von Fasern wie in der Leber

handle. Es wäre falsch, zwei Dinge, weil sie sich durch dieselbe

technische Methode färben oder sichtbar machen lassen, auch für das-

selbe zu halten. Wohl aber zeigen die Fasern hier und dort in ihrer

Anordnung um die Gefäße zum Teil Ähnlichkeit, ich gebe ihnen daher

1) Tageblatt der Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in

Wiesbaden, 1873.

2) L. Pfeiffee, Über Sekret-Vakuolen der Leberzellen. Arch. f. mikr.

Anat., Bd. 23.
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beiden den nichts präjudizierenden Namen: Gitter fasern. Ich be-

absichtige nicht, hier auf das einzugehen, was in einer großen Litte-

ratur über Fasern in der Milz, welche durch Pinseln, Schütteln,

Färben etc. dargestellt wurden, gesagt ist. Ich will nur an der Hand

einer Zeichnung auf das hinweisen, was sich in der menschlichen Milz

vermittelst der Silbermethode an Spirituspräparaten sichtbar machen

läßt.

Fig. 3. Gitterfasern der menschlichen Leber. M Durchschnitt eines MALPiGHi'schen

Körperchens, c Blutkapillaren, d Durchbruchstelle einer Blutkapillare durch die Rand-

schicht des Körperchens. T T-Fasern. S Innere umfassende Schicht des MALPiGHi'schen

Körperchens. R Äufsere umfassende (rote) Schicht des MAjLPiGHi'schen Körperchens.

Rg Rote, die Gefäfse umspinnende Fasern. Ü Übergangsstelle von R in Rg. P Pulpafasern.

O Gröbere, die Gefäfse begleitende Niederschläge.

Ich beginne mit der Schilderung dessen, was in einem Malpighi-

schen Körperchen zu sehen ist. Fig. 3 zeigt ein solches im Durch-

schnitt, Fig. 4 im Anschnitt. Betrachtet man Fig. 3, so fallen

zunächst dicke Züge (c) ins Auge, welche sich zum Teil untereinander
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verzweigen und an einzelnen Stellen, z. B. d,^ die Raudschicht des

MALPiGHi'schen Körperchens durchbrechen. Ich halte diese Stränge
für Blutgefäßkapillaren. Für diese Auffassung spricht einmal ihre

Anordnung, dann ihre Form und endlich der Umstand, daß durch

Silbermethoden bekanntlich in anderen Körperteilen, z. B. Gehirn,

Rückenmark, gleichfalls Blutgefäßkapillaren dargestellt werden können
(GoLGi's Methoden). Zwischen diesen Kapillaren finden sich feinere

Fig. 4. Gitterfasern der menschlichen Milz (stärker vergröfsert als Fig. 3). Jlf Mal-
PiGHi'sches Körperchen im Anschnitt. Alle übrigen Bezeichnungen gelten wie für Fig. 3.

Züge. Bei einem Teil derselben überwiegt die T-Form. Es laufen

kurze Fasern parallel in konzentrischen Kreisen, und von einer solchen

Faser steigen eine oder mehrere kurze, radiär angeordnete Fasern

auf (T-Fasern). Weit ausgesprochener habe ich diese T-Fasern in

der Katzenmilz, ferner in den Follikeln der Lymphdrüsen verschiedener

Säugetiere darstellen können. An der Durchtrittsstelle des Blutgefäßes

durch das Körperchen, Fig. 3 G und Fig. 4 6r, finden sich derbere,

das Gefäß begleitende Stränge. Größtenteils sind dies jedoch Nieder-

schläge in der kompakteren Gefäßwand, welche sich keinem Gewebs-
teil in der Form angepaßt haben. Nach außen folgt die „Hülle" des
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MALPiGHi'schen Körperchens (der Autoren). Diese besteht aus einem

feinen Flechtwerk zusammenhängender Fasern, welche in Verbindung

mit den T-Fasern stehen. Diese Schicht, Fig. 3 5, sieht man besonders

deutlich auf Anschnitten eines MALPiGHi'schen Körperchens, Fig. 4:Sy

da hierbei eine größere Strecke in den Schnitt fällt. Nach außen

von dieser Schicht findet sich noch eine weitere. Dieselbe unter-

scheidet sich von allen übrigen bisher beschriebenen Systemen dadurch,

daß dieselbe bei durchfallendem Licht nicht, wie diese, schwarz er-

scheint, sondern vielmehr rot. Die rote Farbe hat sich an meinen

Präparaten, welche schon einige Monate in Kanadabalsam liegen, er-

halten. Es ist für diese Erscheinung gleichgiltig, ob die Schnitte dick

oder dünn genommen werden; sind sie dick, so kann man eventuell

in zwei Lagen übereinander oder nebeneinander diese Schicht mit der

vorher beschriebenen sehen, z. B. im Anschnitt Fig. 4 R und S. In

der Zeichnung ist die unter der schwarzen liegende rote Schicht B
durch einen helleren Ton angedeutet. Das MALPiGHi'sche Körperchen

wäre demnach in Fig. 4 über der Bildfläche liegend zu denken. Ich

hebe noch einmal hervor, daß es sich um durchfallendes Licht handelt,

bei auffallendem Licht können die anderen Systeme unter Umständen

namentlich an frischen Silberpräparaten gleichfalls die rote Farbe

annehmen. Das äußere umhüllende (rote) System setzt sich

gleichfalls aus feinen, verzweigten und sich untereinander verbindenden

Fasern zusammen, welche sich aber auch ihrer Form nach von den

Fasern der oben beschriebenen inneren umhüllenden Schicht

unterscheiden. Während bei den letzteren die Punkte, an welchen

sternförmig die Fäserchen zusammenlaufen, wenig verdickt sind, ist

dies bei den Fasern des äußeren, umhüllenden (roten) Systems in

höherem Maße der Fall. Oft finden sich an diesem Punkt sogar kleine,

rundliche Lücken, welche es zweifelhaft lassen, ob es sich um ge-

fensterte Elemente handelt, oder ob etwa ein hier liegender Kern die

helle Stelle bedingt. Die Verbreitung der äußeren umhüllenden Schicht

um das MALPiGHi'sche Körperchen ist keine allseitig gleiche, vielmehr

ist sie in der Nähe der Eintrittsstelle eines Gefäßes besonders dicht,

an anderen Stellen finden sich oft nur einzelne rote Fasern (Zellen?)

Ich betrachte jetzt ein weiteres System, welches die Hauptmasse

der in der Milz gefärbten Elemente ausmacht, es entspricht räumlich

dem Gewebe der Pulpa. Es ist ein feines Netz sich verflechtender

und verzweigender Fäserchen, das so ein dichtes, maschiges Gewebe

bildet, Fig. 3 und 4 P. In den Maschen liegen die der Milz eigenen

Elemente (z. B. kleine Blutgefäße, Blutkörperchen, Lymphzellen und

Pigment). Über die genauere Anordnung konnte ich noch keinen
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sicheren Aufschluß gewinneu, es machte mir den Eindruck, als ob die

Züge des Netzes Blut- und Lymphbahnen trennen. Jedenfalls kann
sehr deutlich wahrgenommen werden, daß größere und kleinere Gefäße»

soweit sie sich noch als solche erkennen lassen, von einem dichten

Maschengewebe umsponnen werden, welches allseitig in Strängen mit

dem übrigen Pulpagitternetz in Verbindung steht. In mittleren, auch

kleinen (nicht den allerkleinsten) Gefäßen wird durch die Silbermethode

noch ein Gewebsteil dargestellt. Es findet sich innerhalb des eben

beschriebenen die Gefäße umfassenden Netzes noch ein zweites, be-

stehend aus Fasern (verzweigten Zellen?), welche nach Form und
Farbe ganz denen gleichen, welche ich vorhin als äußeres, umhüllendes

(rotes) System des Malpigiii' sehen Körperchens beschrieben habe.

Diese roten Fasern Rg, welche die Gefäße umhüllen, gehen an
den Stellen, an welchen sich MALPiGHi'sche Körperchen finden, direkt

in die äußere, umhüllende Schicht des Körperchens über (Fig. 3 Ü).

Es überkleidet somit das MALPiGHi'sche Körperchen der Milz

eine Schicht, welche die größereu, mittleren und nicht zu kleinen Ge-
fäße gleichfalls überkleidet, und welche weder mit dem Pulpagitter-

gewebe, noch mit der inneren, umhüllenden Schicht des MALPiGHi'schen
Körperchens identisch ist. Diese Schicht läßt sich durch die Silber-

methode an Alkoholpräparaten von den anderen Fasersystemen nach
Form und Farbe unterscheiden.

Ich glaube, daß dieser Umstand geeignet ist, für die Auffassung

der Entstehung und Bedeutung des MALPiGHi'schen Körperchens Neues
zu bringen, jedoch halte ich die Inangriffnahme dieser Frage nur
unter Vergleichung eines größeren Tiermaterials für eine berechtigte.

München, den 26. Februar 1891.

Nekrolog.

Athen. Am 23. Dezember 1890 starb Herr Dr. Lukas Päpaioannu,
Professor der Anatomie an der Universität Athen, im Alter von 58 Jahren.
Der Verstorbene war ein tiefer Kenner der Schriften der alten griechischen
Arzte und Philosophen, über welche er viele ausgezeichnete Autsätze ver-
öffentlicht und viele ungedruckte hinterlassen hat. Unter den hinter-
lassenen Papieren fand sich ferner eine Geschichte der Anatomie von der
ältesten bis zu der neuesten Zeit. Dieselbe wird hoffentlich veröffentlicht
werden. Kurz vor dem Tode des Verfassers erschienen der zweite und
dritte (Schluß-) Band seiner 'AvaTOjxiKt] xov ccv9q(ü7iov (vgl. Litteratur
dieser Nummer).

K. Baedeleben.
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Im litterarisclien Nachlasse Goethe's im Goethe- und Schiller-Archiv

in Weimar fand sich in der anatomischen Abteilung, mit deren Sichtung

und Herausgabe in der im Auftrage Ihrer Königlichen Hoheit der Frau

Orofsherzogin Sophie von Sachsen erscheinenden Goethe - Ausgabe der

Unterzeichnete betraut worden ist, unter anderem eine bisher unbekannte

zusammenhängende Darstellung der vergleichenden Anatomie des Saugetier-

Schädels. Die Arbeit stammt, wie sich durch eine Vergleichung der

Handschriften und andere Anhaltspunkte mit Sicherheit ergeben hat,

aus der Zeit zwischen dem Herbst 1793 und dem Herbst 1794, wahr-

scheinlich aus dem Sommer des letzteren Jahres. Nähere Mitteilungen hier-

über gedenkt der Unterzeichnete auf der Anatomen - Versammlung m
München zu machen.

K. Baedeleben.

Änatomisclie Gesellscliaft.

Für die Münchener Versammlung sind ferner folgende Vorträge

und Demonstrationen angemeldet worden (s. No. 4, S. 118):

7) Herr A. von Koelliker, Über den feineren Bau der Medulla

oblongata, der Brücke und des Mittelhirns, mit Demonstrationen.

8) Derselbe, Demonstration von Serienschnitten des centralen

Nervensystems menschlicher Embryonen zum Nachweise der J^aser-

systeme im Sinne von Flechsig.

9) Herr Bonnet, Embryologische Mitteilungen und Demonstrationen.

10) Herr 0. Schultze, Über die Entwickelung der Netzhautgefaüe,

mit Demonstrationen. ^ , , i,t«?

11) Herr R. Fick, Demonstration von künstlichen Gelenkschlitten

aus Gyps.
.. . ^ t *

12) Herr Dekhuyzen, Über Emigration und Leucocyten.

13) Herr Toldt, Über die Anfangsgebilde des menschlichen Hodens

und Nebenhodens. . ,

14) K. Bardeleben, Über bisher unbekannte vergleichend-anatomische

Arbeiten Goethe's.

15) Herr Pfitzner, Über Variationen des menschlichen Hand- und

Fußskelets. Demonstration: Osteologische Varietäten.

Abgelöst haben ihre Beiträge mit je fünfzig Mark die Herren:

Albrecht und J. Kollmann.
,. „ r^ rr

Für 1891 haben fünf Mark gezahlt die Herren: Kiese, Iucker-

MAN, Freiherr von la Valette St. George, Disse, Griesbach.

Personalia.
Giefsen. Prof. Bonnet in Würzburg ist zum ordentlichen Professor

der Anatomie und Direktor der anatomischen Anstalt ernannt worden,

nachdem Prof. Ph. Stöhr in Zürich die Berufung hierher aus sachhchen

Gründen abgelehnt hatte.
,

Kiel. Privatdozent und Prosektor Dr. Graf Ferdinand Speb ist zum

außerordentlichen Professor ernannt worden.

Frommann'sohe Buchdrnckorel (Hinnunn Pohl«) In Jon«.
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liitteratur.

1. Lehr- und Handbücher. Bilderwerke.

Bronn's, H. G., Klassen und Ordnungen des Tierreiches wissenschaftlich

dargestellt in Wort und Bild, Band 2, Abteilung 2, Coelenterata (Hohl-

tiere). Bearbeitet von C. Chün. Lieferung 2 — 5, S. 49— 144. Mit

Textillustrationen. Leipzig, Winter'sche Verlagsbuchhandlung, 1891.

80. Zu 1,50 M.

Pick, A., Kompendium der Physiologie des Menschen. Nebst einer Dar-

stellung der Entwickelungsgeschichte von 0. Schultze. 4. Auflage.

Wien, Wilhelm Braumüller, 1891, VIII, 499 SS. mit 76 Holz-

schnitten. 10 M.
Orth, J., Lehrbuch der speziellen pathologischen Anatomie. Lieferung 6

= Ergänzungsband Lieferung 1 . Gehörorgan , bearbeitet von Stein-

BKÜGGE. Berlin, 1891, August Hirschwald, Vit, 125 SS. 3 M. (Vgl.

A. A., Jahrg. VI, No. 1, S. 2.)

2. Zeit- und Oesellschaftsschriften.

Aunales des sciences naturelles. Zoologie et Paläontologie comprenant

l'anatomie, la physiologic, la classification et l'histoire naturelle des

13
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animaux. Publikes sous la direction de M. A. Milne-Edwakds. Paris^

E. Masson, editeur. gr. 8'\ Anne'e 59, 1891, Sdrie VII, Tome XI, No. 2. 3.

Bulletins de la sociale anatomique de Paris. Anatomie normale,

Anatomie pathologique , clinique. Bedige's par MM. Toupet et Louis

GuiNON, secretaires. Paris, G. Steinheil, Editeur. 8^. Ann^e LXVI,
1891, Sdrie V, Tome V, Fascicule 4; F^vrier.

Journal de micrographie. Histologie humaine et comparee, — Anatomie

v^g^tale. — Botanique. — Zoologie. — Bacteriologie. — Applications

diverses du microscope. — Revue bi-mensuelle des travaux frauQais

et etrangers publice sous la direction du Dr. J. Pelletan. Paris,

Bureaux du Journal, 17, Bue de Berne. 8". Ann^e XV, 1891, Nr. 3.

The Quarterly Journal of Microscopical Science. Edited by E. Ray
Lankestee, with the Co-operation of E. Klein and Adam Sedgwick.

London, J. and A. Churchill. 8«. New Series No. CXXVI (Vol. XXXII,
Part 2), March 1891. With lithographic Plates and Engravings on

Wood.
Inhalt : Arthur E. Shipley, On a new Species of Phjmosoma with a Synopsis

of the Genus and some Account of its geographical Distribution. — Sidney

P. Harmer, On the British Species of Crisia. — Arthur Willey, The later

Larval Development of Amphioxus. — Frank E. Beddard, On the Structure

of two new Genera of Earthworms belonging to the Eudrilidae and some Re-
marks on Nemertodrilus.

3. Methoden der Untersuchung und Aufbewahrung.

Cornevin, Ch., Trait^ de zootechnique generale. Fascicule I. Paris, 1891^

J. B. Bailliere et fils. 80. 612 SS. avec 3 planches.

Hossi, U., Contributo alia colorazione dei centri nervosi. Sperimentale,

Firenze, 1890, Vol. LXVI, S. 263—268.
Zacharias, Otto, Über die Verwendung von Eisensalzen zur Sichtbar-

machung feinster Zellstrukturen. Verhandlungen der Gesellschaft deut-

scher Naturforscher und Ärzte, 63. Versammlung zu Bremen, 15.

—

20. September 1890. Leipzig, 1891, S. 121—122.

4. Allgemeines.

(Mehrere Systeme. Topographie.)

De Albertis, Dell' atavismo viscerale. Rivista, Geneva 1889, Vol. VIII,

S. 268—274.
Driesch, Hans, Die mathematisch-mechanische Betrachtung morphologi-

scher Probleme der Biologie. Eine kritische Studie. Jena, G. Fischer,

1891. IV und 59 SS. 8«. 2 M.
Krebs, W., Augenscheinliche Vererbung eines ererbten Fehlers bei Tauben.

Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte,

63. Versammlung zu Bremen, 15.—20. September 1890. Leipzig, 1891,

S. 133—134.
Iioeb, Jacques, Untersuchungen zur physiologischen Morphologie der

Tiere. I. Über Heteromorphose. Würzburg, 1891, G. Hertz. 8«. 79 SS.

mit 1 Tafel.

Marconi, Ginesio, Studio comparative tra Torganismo dell' uomo e quello
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della donna in rapporto all' anatomia, fisiologia e patologia. Ciritanova.

Marche 1890, D. Natalucci. 8«. 387 SS.

Bobinson, P. B., Eecollections of anatomical Anomalies. Northwestern

Medical Journal, Minneapolis, 1890, Vol. XVIII, S. 233; 262.

Windle, Bertram C. A., Teratological Evidence as to the Heredity of

acquired Conditions. The Journal of the Linnean Society , Zoology,

Vol. XXIII, No. 147, 1891, S. 448—502.

5. Zellen- und Oewebelehre.

Apathy, Stefan, Über die Schaumstruktur hauptsächlich bei Muskel- und

Nervenfasern. Nachtrag. Biologisches Centralblatt, Band XI, 1891,

No. 4, S. 127—128. (Vgl. vorige No.)

Ballowitz, E., Über das Vorkommen der EnHLicH'schen granulierten

Zellen (Mastzellen) bei winterschlafenden Säugetieren. Anatomischer

Anzeiger, Jahrgang VI, 1891, No. 5, S. 135—142.
Beddard, Frank E., On the Structure of two new Genera of Earth-

worms belonging to the Eudrilifiae and some Kemarks on Nemerto-

drilus. With 5 Plates. The Quarterly Journal of Microscopical Science,

New Series Nr. CXXVI = Volume XXXII, 1891, Part 2, S. 235

—278.
Carriere, J., Die Drüsen am ersten Hinterleibsringe der Insektenem-

bryonen. Biologisches Centralblatt, Band XI, 1891, No. 4, S. 110

— 127.

von Ebner, V., Erwiderung auf Herrn Dr. Weil's Bemerkungen zur

Histologie der Zahnpulpa etc. Österreich.-ungar. Vierteljahrsschrift f.

Zahnheilkunde, Jahrg. VII, H. 1. S.-A. 6 SS.

Fusari, Eomeo, Sulla terminazione delle fibre nervöse nelle capsule

surrenali dei Mammiferi. (S. Kap. 10 a.)

Guignard, Leon, Sur l'existence des spheres attractives dans lea cellules

ve'getales. Comptes rendus hebdomadaires de la sociale de biologie,

Sdrie IX, Tome III, 1891, No. 10, S. 182—185.
Grobben, C, Die Pericardialdrüse der Gastropoden. Sonderdruck. Wien,

Holder, 1891. 22 SS. mit 1 Tafel. 3,20 M.

Laguesse, E., Le tissu splenique et son d^veloppement. Anatomischer

Anzeiger, Jahrgang VI, 1891, No. 5, S. 131—134.
Lukjanow, S. M., Grundzüge einer allgemeinen Pathologie der Zelle.

Vorlesungen an der K. Universität Warschau. Leipzig, 1891, Veit

und Co. VIII u. 325 SS. 7,50 M.

Matzdorff, C, Zur Zellenlehre. (Schluß.) Naturwissenschaftliche Wochen-

schrift, Jahrgang VI, 1891, No. 13, S. 126—129. (Vgl. A. A. Jahrg. VI,

No. 5, S. 121.)

Nussbaum, Über den Bau der Fransenzellen, der Zellen mit Porensaum

und der Wimperzellen. Sitzungsberichte des naturhistorischen Vereins

der preußischen Eheinlande, Westfalens und des Regierungsbez. Osna-

brück, Jahrg. 47, Fünfte Folge Jahrg. 7, 1890, S. 121.

Oppel, Albert, Über Gitterfasern der menschlichen Leber und Milz. Mit

4 Abbildungen. Anatomischer Anzeiger, Jahrgang VI, 1891, No. 6,

S. 165—173.
13*
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Kanvier, L. , Les Elements et lea tissus du Systeme conjonctif. Lemons

faites au College de France, (Suite.) Journal de micrographie, Ann^e 15,

1891, No. 3, S. 72—79. A suivre.

Reinke, Friedrich, Untersuchungen über das Verhältnis der von Abnold

beschriebenen Kernformen zu Mitose und Amitose. (Aus d. anatom.

Anstalt in Kiel.) Inaug.-Diss. Kiel. 1891. 14 SS. 8».

Scheff, J. jr., Schicksal des Periostes und der Pulpa bei replantierten

Zähnen. Österreichisch-ungarische Yierteljahrsschrift für Zahnheilkunde,

1890, Jahrg. VI, S. 235—245.
Solger, Bernhard, Zur Kenntnis der Pigmentzellen. Mit 2 Abbildungen.

Anatomischer Anzeiger, Jahrgang VI, 1891, No. 6, S. 162— 165.

Weil, Die Odonthele der Zahnpulpa. Verhandlungen der Gesellschaft

deutscher Naturforscher und Ärzte, 63, Versammlung zu Bremen,

15.—20. September 1890. Leipzig 1891, S. 524—533.

6. ßewegungsapparat.

Parker, W. Kitchen, On the Morphology of the Gallinaceae. The Trans-

actions of the Linnean Society of London, 2. Series, Zoology, Vol. V,

Part 6, London 1891, S, 213—244. 4«. With 4 Plates.

a) Skelett.

Bancroft, Edward, Co-ossification of Axis vertebra with third Cervical.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 1890,

Part VII, Phüadelphia 1891, S. 419.

Bianchi, S., Ossificazioni accessorie (squamo-condiloidee) dello occipitale

umano. Sperimentale, Firenze, 1890, Vol. LXVI, S. 256— 262.

Bianchi, S., Sopra un raro case di os trigonum del Babdeleben. Moni-

tore zoolog. italiano, Siena 1890, T. I, S. 171— 176.

Champeil, Joseph M. J., Recherches histologiques sur la voute du crane

membraneux primordial. Paris 1890. 37 SS. avec 1 planche. 4^.

These.

Fagerlund, L. W., Om benkärnans utveckling i extremiteternas ben
under första lefnadsäret. Finska Läkaresällskapets Handlingar, Band
XXXII, 1890, S. 37— 51. (Resume: Du developpement du point

d'ossification dans les os des extremites dans la premiere annde de la

vie, S. IV—V.)

Hopmann, Weitere Beiträge zur Beantwortung der Frage : Kommen Dif-

formitäten der Choanen vor oder sind sie ungemein selten? Verhand-
lungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte, 63. Ver-

sammlung zu Bremen, 15.— 20. September 1890. Leipzig 1891, S. 371
—378.

Howes, G. B., Observations on the Pectoral Fin-Skeleton ot the Living

Batoid Fishes and of the Extinct Genus Squaloraja, with especial refe-

rence to the Affinities of the same. Proceed. Zool. Soc. London, 1890,

Dec, S. 674—688. 10 Abbildgn. im Text.

Howes, G. B., Some Facts and Fantasies concerning the Vertebrate Cra-

nium, Proceedings of the London Amateur Scientific Society, Vol. I,

Nos. 3. 4, March 1891, S, 40—45.
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Howes, G. B., The Morphology of the Sternum. Reprinted with a Cor-

rection from „Nature", Vol. 43, 1890, No. 1108, S. 269.

Hulke, J. W., Five Cases of Disorders of the frontal Sinuses. The

Lancet, 1891, Vol. I, No. 11 = Whole No. 3524, 8. 589—590.

Legueu, Felix, Anomalie de la main et des doigts ; inclusion dans la

paume de la main des cinq doigts flechis et re'duits ä leurs premieres

phalanges. Bulletins de la soci^te anatomique de Paris, Annee LXVI,

S^rie V, Tome V, 1891, Fascicule 5, S. 135—140.

Maggi, Leopoldo, Deux faits craniologiques Irouv^s chez quelques mam-

miferes. Note preventive. Archives italiennes de biologie, Tome XV,

1891, Fascicule 1, S. 119—124. (Vgl. A. A. Jahrg.
J,

No. 21, S. 594.)

Maggi, Leop., U canale cranio-faringeo negli antropoidi. Reale Istituto

Lombardo di scienze e lettere. Rendiconti, Serie II, Vol. XXIV, Fasc. 3,

1891, S. 138—149.
Meyjes, W. Posthumus, Ein Fall von Zweiteilung im vorderen Teil der

mittleren Muschel. Monatsschrift für Ohrenheilkunde, Jahrgang XXV,
1891, No. 3, S. 68—69.

Morselli, Enrico, Sulla fossetta vermiana nei primati. Archivio di psi-

chiatria. Vol. XI, Fasc. III. IV, 1890, S. 321—323.

Pütz, Über Bidaktylie resp. Polydaktylie beim Pferde. Verhandlungen

der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte, 63. Versammlung

zu Bremen, 15.—20. September 1890. Leipzig 1891, S. 542—544.

Thomson, J., Case of almost entire congenital Absence of the Radius on

both Sides. Transactions of the Edinburgh Obstetrical Society, 1889/90,

Vol. XV, S. 56.

Vanhöflfen, Über die Ceratodusflosse. Verhandlungen der Gesellschaft

deutscher Naturforscher und Ärzte, 63. Versammlung zu Bremen,

15.—20. September 1890. Leipzig 1891, S. 134.

b) Bänder. Gelenke. Muskeln. Mechanik.

Vakat.

7, Gefäfssystem.

Laguesse, E., Le tissu sple'nique et son d^veloppement. (S. oben

Kap. 5.)

Oppel, Albert, Über Gitterfasern der menschlichen Leber und Milz.

(S. oben Kap. 5.)

8. Integument.

Giovaunini, S., Des alterations des follicules dans la depilation et du

mode de reo^n^ration des poils arrach^s. Archives italiennes de bio-

logie, Tome XV, 1891, Fasc. 1, S. 50— 58. (Vgl. A. A. Jahrg. VI,

No. 2, S. 37.)

Kaposi, M., Über Pathogenese der Pigmentierungen und Entfärbungen

der Haut. Nach einem in der Sektion für Dermatologie des X. inter-

nationalen medicinischen Kongresses gehaltenen Vortrage. Wiener me-

dicinische Blätter, Jahrgang 14, 1891, No. 13, S. 193—194; No. 14,

S. 213—214.
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9. Darmsystem.

Schmidt, Hemmungsbildung der Tuba Eustachii. Berliner tierärztliche

Wochenschrift, Jahrg. 7, 1891, No. 12, S. 93—94.

a) Atmungsorgane
(inklus. Thymus und Thyreoidea).

Boche, Georges, Reservoirs aeriens des oiseaux. (Suite.) Annales des

sciences naturelles, Zoologie et pal^ontologie, Ann^e 69, Sdrie VII,

Tome XI, 1891, No. 2. 3, S. 65—118. Arec 4 planches. (Vgl. A. A.

Jahrg. VI, No. 4, S. 91.)

Schnitzler, Julius, Beiträge zur Kasuistik der branchiogenen Fisteln und
Cysten. Wien, 1890, A. Holder. 8^. 43 SS.

b) Verdauungsorgane.

Busch, Weiteres über die Zähne der Huftiere. Verhandlungen der Deut-

schen Odontologischen Gesellschaft, Band II, Heft 3, 1891, S. 196—232.
Mit Abbildungen.

Chaput, Anatomie des villosites intestinales. Bulletins de la socidtd ana-

tomique de Paris, Anne'e LXVI, Serie V, Tome V, 1891, Fase. No. 4,

S. 100— 101.

von Ebner, V., Erwiderung auf Herrn Dr. Weil's Bemerkungen zur

Histologie der Zahnpulpa etc. (S. oben Kap. 5.)

Howes, G. B., On the Visceral Anatomy of the Australian Torpedo
(Hypnos subnigrum), with especial reference to the Suspension of

the Vertebrate Alimentary Canal. Proceed. Zool. Soc. 1890, Dec, S. 669
—685. 1 Tafel.

Oppel, Albert, Über Gitterfasern der menschlichen Leber und Milz.

(S. oben Kap. 5.)

Perrando, G., Ricerche sopra alcuni rapporti anatomici della parotide.

Ei vista, Geneva, 1889, Vol. VIII, S. 185— 212.

Scheff, J, jr., Schicksal des Periostes und der Pulpa bei replantierten

Zähnen. (S. oben Kap. 5.)

Sperino, G., Un caso di grave spostamento dei visceri addominali osser-

vato in una donna di 60 anni. Giornale della Reale Accademia di med.
di Torino, 1890, Ser. 3, T. XXXVIII, S. 626—640. Con 1 tavola.
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Aufsätze.
Nachdruck verboten.

Zur Entwickelungsgeschichte der Harnblase.

Von Dr. Franz Keibel, Prosektor und Privatdozent zu Freiburg i. Br.

Mit 23 Abbildungen.

Nach der herrschenden Ansicht, wie sie in den Lehrbüchern der

Entwickelungsgeschichte^) und vergleichenden Anatomie 2) zum Aus-

druck kommt, entsteht die Harnblase aus dem Stiel der Allan tois.

Den entschiedensten und konsequentesten Vertreter dieser Ansicht

finden wir in Mihalkovics ^). Dieser Forscher bekämpft die alte

RATHKE'sche*) Ansicht, nach welcher die Kloake durch die Entwicke-

lung des Dammes in zwei Räume getrennt wird, von denen der vor-

dere der Sinus genitalis, der hintere der Mastdarm ist. Nach ihm

wird die ganze Kloake während des Vorwachsens der mittleren

Dammfalte in die Bildung resp. die Verlängerung des Enddarmes her-

eingezogen; die Mündung des Urogenitalkanals dagegen (Fissura uro-

genitalis) entsteht „einzig und allein aus dem Endteil der
Allan to is".

Bei einem solchen Stande der Frage war ich auf das höchste

überrascht, als ich vor drei Jahren die Entwickelungsgeschichte der

Harnblase des Meerschweinchens kennen lernte. Das Meerschweinchen

hat, wie die Mehrzahl der Autoren angiebt, keine, oder wie ich^)

festgestellt zu haben glaube, nur ganz vorübergehend, eine entoder-

1) A. V. KöLLiKER, Grundriß der Entwickelungsgeschichte, 2. Auflage,

1884, und Entwickelungsgeschichte, 2. Aufl., 1889, S. 953. 0. Heetwig,
Lehrbuch der Entwickelungsgeschichte, 3. Aufl., 1890, S. 335.

2) R. WiEDEBSHEiM, Grundriß der Vergleichenden Anatomie der Wirbel-
tiere, 2. Aufl., 1888, S. 359.

3) G. V. Mihalkovics , Untersuchungen über die Entwickelungs-
geschichte des Harn- und Geschlechtsapparates der Amnioten, Internat.

Monatsschrift für Anat. und Histolog., Bd. II, 1885, S. 311.

4) Rathke, Abhandlungen zur Bildungs- und Entwickelungsgesch. d.

Menschen und der Tiere, Leipzig, I. T., 1832, S. 57.

5) F. Keibel, Die Entwickelungsvorgänge am hinteren Ende des

Meerschweinchenembryos, Arch. f. Anat. und Entwickelungsgesch., Anat.
Abt., S. 407—430, 1888.
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male Allantois. Jedenfalls hat es keine entodermale Allantois, wenn

sich das hintere Ende des Embryos zwischen dem 16. und 17. Tage

nach der Begattung umlegt, und es zur Bildung des Enddarmes kommt.

Trotzdem nun, wie eben auseinandergesetzt, das Meerschweinchen zu

der Zeit, in welcher sich die Harnblase entwickelt, keine entodermale

Allantois hat, finden wir doch beim neugeborenen Tier nicht nur eine

Harnblase, sondern noch mehr, auch ein Lig. vesicale medium, in dem

sich ein epitheliales mit der Harnblase in Verbindung stehendes Rohr

nachweisen läßt. Wie geht das zu?

Über die Bildung der Harnblase beim Meerschweinchen liegt eine

kurze Notiz von Lieberkühn i) in den Marburger Sitzungsberichten

vor; eine genauere Schilderung des interessanten Vorganges habe ich

selbst in meinem Aufsatze „Über die Entwickelungsvorgänge am hin-

teren Ende des Meerschweinchenembryos" gegeben. Mir selbst war,

als ich meine Untersuchung anstellte, die Mitteilung Lieberkühn's

unbekannt geblieben. Die Entwickelung der Blase beim Meer-

schweinchen geht nun, in Kürze berichtet, in der Weise vor sich, daß

der gemeinsame Kloakenraura, welcher sich noch bei den Embryonen

vom 17. Tage vorfindet, am 18. Tage durch zwei laterale Falten in

einen vorderen Raum, die Anlage für die Harnblase und einen hin-

teren Raum für den Mastdarm geschieden wird. Schon vordem die

wirkliche Trennung beider Räume erfolgt ist, zeigt das Epithel in

dem hinteren und vorderen Teil des Enddarms merkliche Unterschiede;

vorn (ventral) ist es flach, hinten (dorsal) hoch.

Diese Befunde beim Meerschweinchen legten es nahe, auch die

Blasenentwickelung bei anderen Säugern einer erneuten Untersuchung

zu unterwerfen. Dies habe ich denn bei Kaninchen an einer ganz

beträchtlichen Zahl von Querschnittserien gethan , und auch zwei

interessante menschliche Embryonen daraufhin untersucht. Wende ich

mich zunächst zum Kaninchen, so fanden sich hier unerwartete Schwie-

rigkeiten. Dieselben bestanden darin , daß man gar keinen festen

Punkt für irgend welche Messungen hat und daß bei dem Ineinander-

wachsen alier beteiligten Organe ausgiebige Verschiebungen vor-

kommen, die schwer in ihrem Werte abzuschätzen sind. Immerhin

aber glaube ich auch für das Kaninchen behaupten zu können , daß

wenigstens der untere Teil der Blase, das Trigonum Lieutaudii, in

analoger Weise entsteht, wie die Blase des Meerschweinchens.

Klarer liegen meiner Ansicht nach die Verhältnisse beim Men-

1) N. LiEBEBKÜHN , Querschnitte von der Anlage der Allantois und
der Harnblase von Meerschweinchenembryonen. Marburger Sitzungsberichte.
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sehen. Hier ergeben sich für die Blasenentwickelung zwischen dem

allantoislosen Nager und dem ja auch nur mit einem sehr dürftigen

Allantoisrudiment ausgestatteten Menschen so große Übereinstimmun-

gen, daß ich kein Bedenken trage, die Harnblase des Menschen zum

großen Teil aus der Kloake abzuleiten, wobei ich es allerdings noch

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.

Fig. 6. ^

Fig. 9. Fig. 10.

Fie 1—10 stammen von einem menschlichen Embryo von 4,2 mm Steißnacken-

länge. Jeder Schnitt der Serie ist »/ao ^^ ^ick. Fig. 1 stellt den 7. Schnitt vor dem

Ende der Kloake dar, Fig. 2 den 4. Schnitt cranialwärts, also den 11. Schnitt vor dem

Ende der Kloake. Fig. 3 den 13., Fig. 4 den 15., Fig. 5 den 16 ,
Fig. 6 den 17.,

Fig 7 den 18 , Fig. 8 den 19., Fig. 9 den 20., Fig. 10 den 23. Schnitt.
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als eine offene Frage hinstellen muß, inwieweit der Allantoisgang

des Menschen sich an der Bildung der Harnblase beteiligt.

Die beigegebenen Abbildungen geben die für unsere Frage wich-

tigsten Schnitte wieder. Der menschliche Embryo, welchem die

Fig. 1—10 abgebildeten Schnitte entnommen sind, hatte eine Steiß-

nackenlänge von 4,2 mm; ich verdanke ihn meinem Freunde Herrn

Dr. Jacobi, zur Zeit Volontärarzt in der BERGMANN'schen Klinik.

Der zweite menschliche Embryo — von ihm rühren die Fig. 11— 16

wiedergegebenen Schnitte her — hat eine Steißnackenlänge von

6,5 mm; die Kopfnackenlänge betrug 4 mm, die Kopfhöhe 2,5. Er

stammt von einer gerichtlichen Sektion ; ich hoffe später noch Ge-

legenheit zu haben, auf ihn zurückzukommen. Ich verdanke ihn

meinem verehrten Lehrer, Herrn Prof. Schwalbe. Wenn man mit

diesen Schnittreiheu eine dritte, Fig. 17—23, vergleicht, welche die

Harnblasenentwickelung des Meerschweinchens darstellt, so fallen die

weitgehenden Ähnlichkeiten ins Auge. Zunächst mache ich auf die

beiden lateralen Falten aufmerksam, welche die Kloake des mensch-

Fig. 11. Fig. 12. Fig. 13.

Fig. 14. Fig. 15.

Fig. 11— 16 stammen von einem menschlichen Embryo von 6,5 mm Steißnacken-

länge. Jeder Schnitt der Serie hat eine Dicke von »/^^ mm. Fig. 11 giebt den 15.

Schnitt vor dem caudalen Ende der Kloake Fig. 12 den 17., Fig. 13 den 18., Fig, 14

den 20., Fig. 15 den 21., Fig. 16 den 26. Schnitt vor dem caudalen Ende der Kloake.
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liehen und des Meerschweinchenembryos in Harnblase und Mastdarm

trennen. Ferner bitte ich die Höhenunterschiede des Epithels des

Blasenteils und des Mastdarm teils der Kloake zu beachten. Dieselben

werden auch dort schon deutlich, wo die Trennung noch nicht voll-

endet ist. Immer zeigt die ventrale Ausbuchtung niedriges, die dor-

sale Ausbuchtung hohes Epithel.

-^ O !^
- - : iVf.

Fig. 17— 23 stellen Schnitte durch einen Meer-
schweinchenembryo (größte Länge 3,8 mm) dar. Schnitt-

dicke ^/joo '"°^' ^'S- 17 steUt den 12. Schnitt vor dem
caudaleu Ende der Kloake dar, Fig. 18 den 18., Fig 19

den 31., Fig. 20 den 36, Fig. 21 den 37., Fig. 22 den

39., Fig. 23 den 40. Schnitt.

Afm = Aftermembran, All.G. = AUantoisgang,

BIG = Blutgefäß, C = Cölom, Ch = Chorda, Cl =
Kloake, D = Darm, Db = Darmbucht, // = Harn-
blase, Hb = Harnblasenbucht, M = Medullarrohr, U =
Ureter, fV.G = WoLFF'scher Gang.

Graphische Konstruktion und eine nach der BoRN'schen Platten-

modelliermethode vorgenommene Rekonstruktion des menschlichen

Embryos, dem die Schnitte Fig. 11— 17 entstammen, bestätigen die

dargestellte Ansicht über die Entwickelungsgeschichte der Harnblase.

Auf ihn fußend, läßt sich jetzt auch die von His aufgeworfene Frage

beantworten, wie es kommt, daß der ürnierengang mit dem aus ihm
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hervorsprossenden Ureter in frühen Stadien noch weit entfernt von

der Blasenanlage, d. h. dein Allantoisgang, in die Kloake ausnaündet,

späterhin aber mit der Blase in Beziehung tritt. Die Einmündungs-

stelle des Urnierenganges und des Ureters ist nur scheinbar weit

von der Harnblasenanlage entfernt. Der Teil der Kloake, in welchen

die eben genannten Gänge einmünden, wird eben dadurch, daß sie

durch zwei laterale Falten vom Mastdarm abgeschnürt werden, in den

Bereich der Harnblase einbezogen. In einem gewissen Sinne könnte

man vielleicht sagen, nicht der Urnierengang und der Ureter wandern

zur Harnblase hinauf, sondern diese kommt zu ihnen herab. Doch

erscheint mir eine solche Darstellung nicht glücklich, ja sogar schief^

da sich durch das eben beschriebene Vorwachsen der beiden lateralen

Falten die Harnblase ja erst bildet. Zu übereinstimmenden Resul-

taten mit mir ist Retterer ^) in einer ganz neuerdings in den Ar-

chives de l'anatomie et de la physiologie erscheinenden Arbeit gekom-

men. Es ist dies eine Bestätigung, die um so erfreulicher ist, als

Retterer außer Kaninchen auch Schaf und Schwein untersucht hat

und auch hier zu gleichen Resultaten kommt. Demnach dürften wir

jetzt eine im wesentlichen übereinstimmende, von der herrschenden

Auflassung abweichende Anlage der Harnblase beim Meerschweinchen,

Kaninchen, Schaf, Schwein und vor allen Dingen auch beim Menschen

annehmen.

Es hat mich übrigens die Arbeit von Retterer bestimmt, die

Hauptresultate meiner noch nicht abgeschlossenen Arbeit in Berlin

mitzuteilen, bevor ich mein eigentliches Ziel, ein genaues konstruktives

Verfolgen aller Entwickelungsvorgänge des caudalen Endes des Uro-

genital- und Darmkanals — ein Ziel, das durch äußere Umstände

etwas ins Weite gerückt ist — erreicht hatte.

Retterer ^) weist in seiner Arbeit zugleich auf die Mißbildungen

hin, welche in Kommunikationen zwischen Darm und Blase bestehen

und welche nach der von uns beiden angenommenen Entwickelungs-

weise des unteren Teiles der Blase eine leichte Erklärung als Hem-

1) Ed. Rettereb, Sur rorigine et revolution de la r^giou ano-

genitale des mainmiferes. Arch, de l'anatomie et de la physiologie, Ann^e

26, No. 2, Avril—Mars.

2) Yergl. auch John Mackay, Yale, Genito-urinary malformations on

pelvic deformities. Memoirs and Memoranda in Anatomy, Vol. I. Diesem

Forscher drängte sich schon aus dem Studium der Mißbildungen eine

Auffassung der Blasenentwickelung auf, welche ihn , wenn er die Frage

entwickelungsgeschichtlich verfolgt hätte, wohl zum gleichen Eesultat wie

Eetteeer und mich geführt hätte.

14
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niungsbildungen finden. — Auch ich hatte bereits vor längerer Zeit,

angeregt durch Herrn Prof. Schwalbe , meine Aufmerksamkeit auf

diese Mißbildungen gelenkt, und als ich etwas näher auf sie einging,

hatte noch eine andere Mißbildung, welche sich zuweilen mit den oben

genannten Hemmungsbildungen vereinigt, mein besonderes Interesse

erregt, die „angeborene Bauchblasenspalte" (Ektopia s. Exstrophia

vesicae).

Da auch auf diese Mißbildung durch die besprochenen Entwicke-

lungsverhältnisse der Harnblase beim Meerschweinchen und den sehr

ähnlichen beim Menschen einer befriedigenden Erklärung näher ge-

führt werden dürfte, so will ich hier kurz auf sie eingehen. Die

Bauchblasenspalte kann , vom Nabel beginnend , sich bis zum Anus

erstrecken. Häufig ist sie weniger ausgedehnt. Mir scheint es nun

als ein außerordentlich wichtiges Faktum, daß man beim Meer-

schweinchen nachweisen kann, daß ein großer Teil der vorderen Harn-

blasenwand, also ein Gebiet, das in den Bereich der Bauchblasenspalte

fällt, dem Primitivstreifen angehört.

Es scheint nämlich , daß beim Menschen und Meerschweinchen

die Aftermembran auch auf den Teil der Kloake übergreift, der

in die Harnblase einbezogen wird. Diese Aftermembran aber, welche

von ganz frühen Entwickelungsperioden an nur aus Ektoderm und

Entoderm besteht, gehört nach den Untersuchungen von Kölliker,

Strahl, Bonnet und mir dem hintersten Ende des Primitivstreifens

an. Ja es läßt sich der Primitivstreifen sogar, wie Strahl für das

Kaninchen und ich für das Meerschweinchen gezeigt haben, noch

über die Aftermembran hinaus verfolgen. Wir haben demnach in

der Bauchblasenspalte eine präformierte Bildung vor uns, welche wir

wohl einem Teil der älteren Öffnung des Darmkanales, dem Blasto-

porus, gleichsetzen dürfen. Bleibt das Wachstum der seitlichen

Bauch- und Beckenwände zurück, so kommt es, wie sonst im After

und an der Öffnung des Sinus urogenitalis zu einer Dehiscenz in der

ganzen Linie, zur Bauchblasenspalte, welche wir demgemäß als eine

Hemmungsbildung aufzufassen haben und deren Kombination

mit Hemmungsbildungen in naheliegenden Teilen uns jetzt um so

natürlicher erscheinen wird.
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Nachdruck verboten.

über die Entwickelungsgeschichte des Schweines 0-

Von Dr. Fbanz Keibel, Prosektor und Privatdozent zu Freiburg i. IJ.

Mit 2 Abbildungen.

Je weiter sich unsere Keantnis über die Entwickelung der Säuge-

tiere ausbreitet, desto klarer wird es, wie selbst in wichtigen Ent-

wickelungsvorgängen und zwischen nahe verwandten Tieren bedeutende

Abweichungen bestehen. Zum Belege hierfür brauche ich wohl nur

an die Umkehr der Keimblätter beim Meerschweinchen und bei an-

deren Nagern zu erinnern. Fast wichtiger erscheinen mir aber die

interessanten Beobachtungen, welche Bonnet -) über die Entwickelung

des Mesoderms bei Schafembryonen gemacht hat. Ich nahm daher,

als sich mir die Gelegenheit bot, mit nicht zu großen Kosten eine

Anzahl von jüngeren Stadien des Schweines zu erhalten, dieselbe gerne

wahr. Versprach ich mir doch bei der nahen Verwandtschaft zwischen

Schaf und Schwein und bei den verhältnismäßig primitiven Verhältnissen

desselben aus der Entwickelung des Schweines auch Aufschlüsse für

die merkwürdige Art der Mesodermbilduu«- beim Schafe.

1) Da ich annahm, daß die Verhandlungen des internationalen me-
dizinischen Kongresses vom 4.—9. August 1890 unverweilt erscheinen

würden, habe ich es leider versäumt, meine beiden Vorträge: „Über die

Entwickelungsgeschichte des Schweines" und ,,Zur Entwickelungsgeschichte

der Harnblase" anderweitig zu veröffentlichen. Da ich dann in den

Herbstferien nicht zum Abschlüsse der definitiven Arbeiten kam und die

Lehrthätigkeit des Winters die Fortsetzung derselben vollständig ver-

hinderte, sehe ich mich veranlaßt, selbst jetzt noch den Inhalt meiner

Vorträge etwa im Umfange der von mir eingereichten Autoreferate an

dieser Stelle zu veröffentlichen. Von den Zeichnungen und Photographien,

die ich in Berlin demonstrierte, kann ich hier natürlich nur einen kleinen

Teil zur Wiedergabe bringen.

2) R. Bonnet, Beiträge zur Embryologie der Wiederkäuer, gewonnen
am Schafei, Arch. f. Anat. u. Phys., Jahrg. 1884, S. 196. Auf die in-

teressante Arbeit von A. A. W. Hubeecht: The Development of the

germinal layers of sorex vulgaris (Quart. Journ. of Microsc. Sc. 1890,

S. 499 -562, Taf. XXXVI—XLIl), welche mir kürzlich durch die Freund-

lichkeit des Verf. zuging, werde ich an anderer Stelle genauer eingehen.

Ich beschränke mich hier prinzipiell auf das, was ich bereits in meinem
Berliner Vortrage ausgesprochen habe.

14*
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Trotzdem mir nur 6 Säue zur Verfügung standen, erhielt ich die

stattliche Zahl von 70 Embryonen. Es erklärt sich dies aus der

außerordentlichen Fruchtbarkeit des Schweines. Fand ich doch ein-

mal 18 Embryonen in einem Uterus. Da eine so große Anzahl von

Ferkeln kaum geworfen wird , ist wohl anzunehmen , daß in solchen

Fällen immer einige Eier frühzeitig zu Grunde gehen. Es ist dies

um so wahrscheinlicher, als die beiden Enden des Eies, wie ich gleich

noch etwas näher auseinandersetzen werde, regelmäßig einer regressiven

Metamorphose anheimfallen.

Die 6 mir zur Verfügung stehenden Säue wurden 13 Tage 22 Stun-

den , 14 Tage 6 Stunden, 15 Tage 1 Stunde, 15 Tage 2 Stunden,

17 und 18 Tage nach der ersten Begattung geschlachtet.

Die Fixierung der Embryonen erfolgte durchgehend in Pikrin-

schwefelchromsäure.

Wenn ich nun zunächst die Embryonen und die Eier ihrer

äußeren Gestalt nach charakterisieren will, so kann ich kurz sein,

indem ich zugleich auf die große Ähnlichkeit mit dem von Bonnet
ausführlich beschriebeneu Schafei hinweise. Ich bringe in Erinnerung,

daß der Uterus des Schweines ein Uterus bicornis ist. Die Länge

der Uterushörner schwankte zwischen 1

—

IV2 m. In diesen ja ziem-

lich langen Schläuchen lagen aber dann auch bis zu 18 Eier, jedes

einen halben Meter lang und länger. So hatte eines der jüngsten der

mir vorliegenden Eier eine Länge von 437 mm. Dies Ei — von dem
die anderen Eier des gleichen Stadiums nicht wesentlich abweichen;

ich beschreibe daher eines für alle — zeigt etwa in seiner Mitte eine

spindelförmige Anschwellung von ca. 7 mm Länge und 3—4 mm Breite

und Tiefe, auf der sich die ca. 2 mm lange und 1

—

IM2 mm breite

Keimscheibe befindet. Dieselbe ist im Primitivstreifenstadium. Das

übrige Ei erscheint bis auf die Enden, wenn die Fixierungsflüssigkeit

eingewirkt hat, wie ein außerordentlich schmales Bändchen. Der feine

Eischlauch hat im Durchschnitt einen Durchmesser von Vg nim. Die

beiden Enden des Eies sind blasig aufgetrieben und, während das

übrige Ei zahlreiche F'alten zeigt, einigermaßen gefüllt ; doch erreichen

sie nicht ganz die Ausdehnung des die Keimscheibe tragenden Eiab-

schnittes. Außer der Anschwellung des Eies in der Mitte und an den

beiden Enden finden sich, sowohl bei dem vorliegenden Ei, wie auch

sonst konstant bei den Eiern, welche ich glücklich herausbrachte,

zwei weitere Anschwellungen in einiger Entfernung von den beiden

Elenden. Diese erreichten oft mehr als die doppelte Größe der End-

anschwellungen.
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Bei einer solcheo Länge können die Eier natürlich nicht gestreckt

im üterusschlauch liegen ; sondern sie passen sich in den niannig-

fachsten Windungen und Schleifen den kleinsten Wülsten und Fältchen

der Uterusschleimhaut an. Vielfach fanden sich auch Verlötungen

zwischen verschiedenen Stellen des feinen Eischlauches und dadurch

bedingt Schleifenbildungen, die einem wohl manchmal auf den ersten

Blick den Eindruck von Fensterung im Eischlauche erwecken können.

Gehen wir nun auf den feineren Bau des Eischlauches, zunächst

einmal abgesehen von der Keimscheibe und ihrer nächsten Umgebung,

ein, so bestand derselbe nur aus Ektoderm und Entoderm. Das Ekto-

derm bildete eine ziemlich dicke Zelllage mit dicht stehenden Kernen,

während das Entoderm sehr dünn war und nur spärliche Kerne ent-

hielt; vielfach war es überhaupt schwer. Entoderm nachzuweisen, so

spärlich waren die Entodermzellen und so dünn ihre protoplasmatischen

Verbindungen. Schon bei wenig älteren Eiern fanden sich dann die

Elenden in wechselnder, zuweilen beträchtlicher Ausdehnung in regres-

siver Metamori)hose. Oft viele Centimeter weit sind die Elenden hier

bald aufgebläht, bald eingeschnürt, so daß sie ein roseukranzähnliches

Ansehen haben. Auf den ersten Blick erinnern die Bilder an myxi-

noid degenerierende Chorionzotten. Genau habe ich die sich abspie-

lenden Veränderungen noch nicht verfolgt.

Wenden wir uns nun zum Embryo und seiner näheren Umgebung,

so sehen wir schon bei einem Embryo, bei welchem sich eben die

ersten ürwirbel angelegt haben, das Ammion nahezu geschlossen.

Im weiteren Verlauf der Eutwickelung trennt sich dann aber das

Amnion zunächst nicht völlig vom Chorion , sondern es kommt zur

Bildung eines Amnionnabelstranges, genau wie das Bonnet vom Schafe

beschrieben hat. Überhaupt ist die Ähnlichkeit zwischen Schaf und

Schwein bei der ersten Anlage der Körperformeu eine außerordentlich

weitgehende. Ich besitze Embryonen vom Schwein, die ganz gut als

die Originale für einige der von Bonnet für das Schaf gegebenen Ab-

bildungen demonstriert werden könnten. Vor allem wird diese auf-

fallende Ähnlichkeit zwischen den Embryonen des Schafes und des

Schweines hervorgerufen durch die übereinstimmende Bildungsv/eise

der höchst merkwürdig gestalteten A 1 1 a n t o i s. Die AUantois um-

giebt nämlich in gewissen Stadien, wie ein türkischer Halbmond, das

Caudalende des Embryo und giebt ihm so eine höchst charakteristische

Gestalt, Doch will ich mich hier darauf nicht weiter einlassen, die

Allantoisbildung im einzelneu zu verfolgen, sondern mich zu der Frage

wenden, welche ich bis dahin an dem mir vorliegenden Material am
eifrigsten verfolgt habe, zur Bildung des Mesoblast.
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Während für fast alle ' ) bis jetzt eingehend untersuchten Säuger

die Entstehung des Mesoblast allein aus dem Primitivstreifen nach-

gewiesen ist, beschreibt Bonnet für das Schaf einen doppelten Ur-

sprung des Mesoblast. Zunächst entsteht nach Bonnet der Mesoblast,

wie das auch sonst beschrieben wird, vom Ektoblast des Primitiv-

streifen aus. Diesen Teil des Mesoblast nennt Bonnet centralen
oder ektob lastogenen Mesoblast. Die zweite Bildungsstätte

des Mesoblast ist nach Bonnet eine spindelförmige, wallartige Ver-

dickung am Rande des Darmentoblastes. Von hier aus werden die

Mesoblastzellen centripetal vorgeschoben , oder bewegen sich sogar

wahrscheinlicher durch aktive Bewegungen vorwärts. Den so entstan-

denen p]ntoblast nennt Bonnet den peripheren oder en tob la-

stogenen Mesoblast,
Mir ist es nun beim Schweine bis dahin nicht gelungen, einen

solchen peripheren oder en to blas togen e n Mesoblast zu

finden. Ich sehe die Bildung des Mesoblast an meinen Serien ver-

laufen, wie ich das auch beim Kaninchen oder Meerschweinchen beob-

achtet habe, mit einem Worte, ich finde beim Schweine nur cen-
tralen, ektoblastogenen Mesoblast. Die Bildung des Kopf-

fortsatzes, am vorderen Ende des Primitivstreifens konnte ich an den

mir vorliegenden Serien nicht von Anfang an verfolgen. Auch an den

jüngsten mir vorliegenden Serien war schon eine Verlötung der Spitze

des Kopffortsatzes mit dem Entoblast eingetreten. Ebensowenig ge-

lang es mir bis jetzt, einen Canalis neurentericus am vorderen Ende
des Primitivstreifen zu entdecken. Dagegen zeigt das hintere Ende
des Primitivstreifen wieder weitgehende Ähnlichkeiten mit den Ver-

hältnissen am Schafembryo. Auch beim Schweine bildet sich am
Hinterende des Primitivstreifen frühzeitig die Aftermembran aus,

die somit jetzt für Kaninchen, Meerschweinchen, Hund, Schaf und

Schwein nachgewiesen wäre. Immer besteht diese Aftermembran, ent-

gegen den Angaben von Mihalkovics, nur aus Ektoderm und Ento-

derm. Beim Schweine läßt sich hinter ihr kein Primitivstreifen nach-

weisen.

Die Bildung des Cöloms spielt sich ganz ähnlich ab, wie beim

Schafe. Auch für das Schwein muß betont werden, daß das Cölom
zuerst nicht nur immer außerhalb der Embryonallage auftritt, sondern

1) Auch auf die Angaben von Heäpe „The Development of the
Mole" (talpa europaea), (Quart. Journ. of Micr. Sc. Oct. 1886, S. 123—164)
mag hier hingewiesen sein. Nach Heape wächst der Mesoblast des Pri-

mi tivstreifens nicht nach vorn und soll keinen Teil des eigentlichen
Embryo bilden, sondern nur den Mesoblast der Allantois liefern.
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dort sogar eine sehr weite Verbreitung erfährt, bevor es sich in der

eigentlichen Embryonalanlage nachweisen läßt. Ich glaube indessen,

daß man auf diese Thatsache bei der Bekämpfung der Cölomtheorie

nicht zu großes Gewicht legen darf. Die Säuger sind doch schon zu

sehr abgeändert, als daß man Befunde an ihnen in dieser Richtung ver-

werten dürfte. Einen Beweis hierfür gab mir wiederum ein Befund,

an einer Keimscheibe von Länge 2, Breite 1,2 mm (Serie V, 7a) fand ich

nämlich Verhältnisse, welche von dem, was man sonst bei Säugern

beobachtet, vollkommen abweichen. Während bei Säugern der Ento-

blast im Bereich des Primitivstreifen auch in der Medianlinie sich

gegen den Mesoblast abgrenzen läßt — frei unter ihm hinwegzieht

— so fand ich hier am Ende des 2. und zu Beginn des hintersten

Drittels des Primitivstreifen, wie dies die beigefügten Abbildungen

Fig. 1 und 2 zeigen, auf mehreren Schnitten nicht nur einen deut-

lichen Zusammenhang des Entoderm mit dem Mesoblast, sondern ich

fand auch, daß der Entoblast sich geradezu in den Mesoblast um-

schlug und von der Entoblastseite der Keimscheibe eine feine Spalte

eine Strecke weit in den Mesoblast zu verfolgen war. Es liegt auf

der Hand, daß solche Befunde eine erwünschte Bestätigung für die

Annahme geben, daß der Primitivstreifen dem Urmunde entspricht,

aber auch für die Cölomtheorie kann man sie als Stütze verwenden.

'i^-^X'^^.ß-^J.i'
CeiZn

Fig. 1. Stellt einen Querschnitt durch den Primitivstreifen einer Schweine-Keim-

scheibe von 2 mm Länge, 1 ,2 Breite dar. Durch den Primitivstreifen sind bei dieser

Keimscheibe 68 Schnitte gegangen. Der 42. ist zur Darstellung gebracht.
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Doch will ich mich an dieser Stelle nicht weiter auf theoretische

AuseinandersetzuDgen über Gastrulations- uad Cölomtheorien einlassen.

Nur eines möchte ich betonen. Ich möchte hervorheben, daß der

Primitivrinne

Ehtohlast

-^

Entoblast

Mesohlast

Fig. 2. Die Gegend des Primitivstreifen desselben Schnittes bei starker Ver-

gröfserung dargestellt.

eben beschriebene Befund sehr gegen die neuerdings aufgestellten

Theorien spricht, welche im Entoblast der Säugetiere gar nicht das
Homologon des Entoblasts der übrigen Vertebraten sehen wollen

und ihm dementsprechend auch einen besonderen Namen gegeben haben.

Nachdruck verboten.

On the Paired Origin of the Mesoblast in Vertebrata.

By K. MiTSTTKtTEi, Ph. D., Imperial University, Tokyo, Japan.

(Preliminary Communication.)

"With 1 Figure.

Among various points controverted in regard to the origin of

the mesoblast in the Vertebrata, there is a question whether the meso-

blast in front of the dorsal lip of the blastopore arises as paired

masses or as a single axial mass continuous across the median line.

1) Ich darf wohl datür auf meine Arbeit „Zur Entwickelungs-
geschichte der Chorda bei Säugern", Arch. f. Anat. u. Phys., Anat. Abth.

1889, verweisen.
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Those who maintain the first view look on the development of the

mesoblast in Amphioxus as presenting the mode typical of the

Vertebrata, while those who take the second view must necessarily

regard Amphioxus as showing abnormalities in this respect. Among
recent writers known to me who have upheld the second view are

0. ScHULTzE ^) and Charles Sedgwick Minot^). The latter goes so

far as to declare, that there is probably hardly another fact in em-

bryology so certainly established by innumerable observations as the

fact that the vertebrate mesoderm arises as a single axial structure

(1. c, p. 501).

A few years ago, Mr. Ishikawa and myself published a joint

paper ^) embodying the results of our observations on the formation

of the germinal layers in T r i o n y x j a p o n i c u s. In it , we ven-

tured to maintain among other points that the mesoblast arises as

paired masses in front of the dorsal lip of the blastopore , thus

confirming the views of Balfour, Hertwig and others. For the

grounds of our views , the reader is referred to the original article.

Recently I have had an opportunity of studying the development

of the germinal layers in another Chelonian, Clemmys japonic a.

It is in all essential respects like Trionyx, but in many points,

the facts on which we based our conclusions in our study of Tri-
onyx are brought out more clearly and forcibly. I wish especially to

call attention to one point, brought ont by the present investigation,

which I venture to think, is of more than usual interest. In a Clem-

mys embryo of a little over three days (of about the age figured in

Fig. 1 of my recent paper '') and somewhat younger than Fig. 4 of

my Trionyx paper) I obtained from the head-region some significant

sections one of which is given in the adjoined figure. The darm-
entoblast on each side, instead of being continuous with the

chorda-entoblast, turns suddenly dorsalward at some distance

from the median line and becomes continuous with the mesoblastic

mass. The chorda-entoblast occupies the median line and on

1) Die Entwickelung der Keimblätter und der Chorda dorsalis von
Eana fusca, Zeitschr. f. wies. Zool., Bd. 47.

2) The Concrescence Theory of the Vertebrate Embryo , American
Naturalist, Vol. XXIV.

3) On the Formation of the Germinal Layers in Chelonia, Quart.

Jour. Mic. Sc, Vol. XXVII, Also : Jour, of Sei. Coll., Imp. Univ. Japan,

Vol. I.

4) On the Foetal Membranes of Chelonia, Jour, of Science College,

Imp. Univ. Tokyo Japan, Vol. IV, pt. I.
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each side is also con-

tinued into the meso-

blast. Between the

chorda-entoblast
and darm - ento-
blast, a diverti-

culum of the ar-

chenteron enters

into the meso-
blastic mass on

each side. The di-

verticula are not pro-

duced by disruption or

other accidents. They
are natural: the

section is as clear as

it can be, and it is

impossible to make any

mistake of observation

on this point. It seems

to me that this section

can have only one in-

terpretation. It re-

presents, as cle-

arly as we can
reasonably expect

in a meroblastic
egg, the mode of

the mesoblast-
development so

well known in

A m phioxus.

In Amphioxus, the

mesoblast bounding the

diverticula of the ar-

chenteron is a single

layer of cells. In the

adjoined figure, on the

internal side of the left

diverticulum the meso-

blast is in a single
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layer, but on the external side, the mesoblast is massive and pene-

trates between the ectoblast and the darm-entoblast. Karyokinetic

figures present in this part show in what direction the cells are divi-

ding. Figs. 25 and 29 in our paper on Trionyx (1. c.) correspond

to the adjoined figure of Clemmys. There, the mesoblast is no layer

present as a continuous mass, but its component cells are isolated

and scattered. There is thus a very interesting gradation from

Amphioxus to Trionyx in this respect.

For further details on this and other points in the formation of

the germinal layers in Clemmys, the reader is referred to a paper

entitled „Further Studies on the Formation of the Germinal Layers

in Chelonia" which I propose to publish shortly in the Journal of the

College of Science, Imp. Univ. Japan.

Imperial University, Tokyo, Japan, 20. Jan. 1891.

Nachdruck verboten.

Beitrag zur Frage von der Speziflzität der Zellen in der

tierisclien und niensehliclien Rieclisclileimliaut.

Von Privatdozent Dr. Hermann Suchannek in Zürich.

Preobraschensky, der in einer vorläufigen Mitteilung*) der

Frage von der Speziflzität der Zellen in den Reg. olf. als Embryologe

näher getreten ist, überrascht uns mit dem Resultat, die von M.

ScHULTZE scharf unterschiedenen Stütz- und Riechzellen seien phy-

siologisch gleichwertige Gebilde, da beide mit den netzartigen Ver-

zweigungen des N. olfactorius in Kommunikation träten.

Bekanntlich publizierte Exner bereits vor einer Anzahl Jahren

mehrere Arbeiten, denen zufolge es ihm gelungen war, zwischen beiden

Zellgattungen Übergänge nachzuweisen ^j. Dissektionen des N. olf.

beim Frosch führten zu gleichmäßiger Atrophie des gesamten Epithels.

Endlich konstatierte e r bereits einen Zusammenhang der netzartig

sich unter dem Epithel auflösenden (oder vielmehr sich verbindenden?)

Olfactoriuseudigungen mit den Basen beider Zellarten.

Außer diesem Forscher will noch Pütelli an Hühnerembryonen

Übergangsformen gesehen haben und Kaufmann verfleht die Ansicht,

daß die Riechzellen Abkömmlinge der Stützzellen seien •^).

1) Wien. klin. Wochenschr., No. 7, p. 123 ff.

2) Bei Petromyzon und der Kaulquappe.

3) K. wollte mikroskopisch beobachtet haben , daß sich die Riech-

zellen aus den Stützzellen successiv auf Einwirkung gewisser Reagentien



202

Ohne Preobraschensky's Bemühungen unterschätzen zu wollen,

möchte ich doch die Bemerkung nicht unterdrücken, daß die von ihm

vertretene ExNER^sche Ansicht bisher sehr wenig Anhänger gefunden

hat Neuerdings hat wohl Grassi^) auch kompliziertere Verzwei-

gungen des Olfactorius durch die GoLGi'sche Methode nachweisen

können, er spricht aber nicht von einem „Netz" ,
fügt vielmehr aus-

drücklich hinzu, keine Anastomosen gesehen zu haben. Außerdem

spricht er von Verzweigungen in den mittleren und tieferen Teilen

des Epithels, und bemerkt, daß ein Teil der Endfasern zwischen den

Epithelzellen dicht unter der Oberfläche des peripheren Saumes en-

digten 2). Riechzellen traten wohl mit Nervenendigungen in Verbin-

dung, an den Stützzellen wurde eine solche Kommunikation nicht ge-

funden. Leider gelang es Grassi nicht, einen unmittelbaren Über-

gang der gröberen Olfactoriusfasern in dieses feinste Netz festzustellen.

— Somit können auch Grassi's dankenswerte Untersuchungen die

Frage nicht definitiv, vor allem nicht in für Exner günstigem Sinne

erledigen. — Übrigens hat im Gegensatz zu Exner Langerhans bei

Petromyzon ganz gut die Riech- von den Stützzellen unterscheiden

können und Retzius behauptet außerdem von Myxine dasselbe. —
Auch Paschutin, v. Brunn, Cisoff, Colasanti, Peresgaslawzeff,

SiDKY, Löwe, Felisch, Krause und Dogiel stehen auf M. Schultze's

Seite. — Durchschneidungsversuche am N. olfact. sind auch von Hoff-

mann, Colasanti und Dirckink-Holmfeld gemacht. Leider stim-

men die Resultate nicht überein. C.'s Experimente übten auf das

Epithel gar keinen Einfluß aus. Hoffmann beobachtete eine gleich-

mäßige Atrophie des ganzen Epithels und Dirckink-Holmfeld ent-

schied sich für eine primäre Atrophie der Riechzellen.

Hatte schon Exner sich mit der Aufstellung seiner Theorie nicht

viel Anhänger gewinnen können , so fürchte ich
,
wird es P. in ähn-

licher Weise gehen, falls er nicht einige Abbildungen von dem von

ihm beschriebenen nervösen Fasernetz giebt oder mindestens doch

genaue Angaben darüber macht, wie es ihm möglich war, diese so

schwer zu differenzierenden Endfasern bis zu den Zellbasen zu ver-

folgen. Mir ist es trotz Anwendung vieler subtiler Methoden bisher

nicht gelungen, mehr zu sehen, als daß der Olfact. sich in mehrere

feine Zweige gabelt, die bis zum oder gar ins Epithel treten. Einen

hin entwickelten. — Ich bin bei ähnlichen Versuchen zu keinem posiÜTen

Resultat gelangt.
, u , a v, f

1) Beitrag zur Kenntnis des Geruchsorgans des üundes, Aren. r.

naikroskop. An., XXXIV. j- x»

2) Da nach M. Schultze auch der Trigeminus Ausläufer in die Keg.

olf. sendet, so können diese Fäserchen sehr wohl dem V. angehören.
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Zusammenhang zwischen Epithelzellen und Nervenendigungen habe ich

nicht konstatieren können, wenn ich auch die Hoffnung, daß sich auch

dieses Desiderat unter Anwendung zweckmäßiger Methoden ^) später

einmal erfüllen dürfte, nicht aufgebe.

Doch abgesehen von diesem immerhin strittigen Punkt giebt es

noch drei weitere Momente, die zur Beibehaltung der M. Schultze-

schen Theorie autfordern und zwar ein vergleichend anatomisches,

ein physiologisch-chemisches und ein pathologisch-anatomisches.

Bei sämtlichen luftathmenden Vierfüßlern ^) ist die Biechschleim-

haut nach demselben Typus gebaut — Isolationspräparate und feinste

Schnitte belehren darüber , daß die obersten Kernreihen des Epithels

den Stützzellen, die übrigen den Riechzellen angehören (mit Ausnahme

der untersten Reihe, der sogenannten Basalzellkerne).

Nun zeigt sich, daß 1) bei den mit hervorragender Geruchsschärfe

begabten (osmatischen) Individuen (ich nenne nur Kaninchen, Hund,

Katze) diese Riechzellkernzone besonders stark entwickelt ist, und

bei dem mit relativ mangelhaft entwickeltem Riechvermögen behaf-

teten (anosmatischen) „Menschen" dieselbe um mehr als die Hälfte re-

duziert erscheint.

2) Daß die chemische Zusammensetzung der Riechzellen und

speziell ihrer Kerne eine andere sein muß als die der Stütz- und

Basalzellen, da sich erstere viel empfindhcher gegen Temperaturein-

flüsse erweisen als letztere. Es ist auffallend, wie viel früher gegen

ganz allmählich vorgenommene Temperatursteigerung die Riechzellen-

kerne durch Eintreten einer Art von Nekrose und dadurch bedingter

mangelhafter Tinktionsfähigkeit reagieren ^).

3) Daß bei reiner, sogen, primärer Atrophie der Riechschleimhaut

des Menschen nur die Anzahl der Riechzellen abnimmt, ja daß letztere

schließlich völlig schwinden.

Ad 3 hat es mir anfänglich Mühe gemacht, mich über die nor-
male Riechschleimhaut des Neugeborenen und des Erwachsenen zu

informieren. Durch vergleichend anatomische Studien bin ich zu dem
Ergebnis gelangt ^), 1) daß man beim Erwachsenen nicht mehr auf eine

gleichmäßige Verteilung des Sinnesepithels innerhalb der Reg. olf.

1) Über Ehelich's und Golgi's Methode fehlt mir die Erfahrung.

2) Ich schließe absichtlich Fische und Amphibien von der Betrach-

tung aus , da immer wieder hervorgehoben wird , daß man Luft- und
Wassertiere hinsichtlich der Art ihres Geruchsvermögeus nicht gleichzu-

stellen hätte. — Die Reg. olf. der „Vögel" habe ich nicht untersucht.

3) Cf. die Angaben Arch. f. mikr. Anat., Bd. XXXVI, p. 385.

4) Arch. f. mikroskop. Anat., Bd. XXXVI.
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rechnen dürfe, 2) sich behufs Erkennung des Riechepithels, in welchem

Riech- und Stützzellkernzone gut ausgebildet sein mußten, zu halten

habe an den peripheren, breiten, glasigen Protoplasmasaum, 3) daß

innerhalb des letzteren die peripheren Enden der Stützzellen häufig

pigmentiert seien ^). Daran habe ich eine Bemerkung über die von

mir zuerst entdeckten, beim Erwachsenen pigmentierten und von mir

als Glockenzellen benannten Gebilde geknüpft und behauptet, daß

man letztere nicht in verschleimten Stellen der Reg. olf. nachweisen

könne etc. — Von diesem Bild einer normalen Riechschleimhaut bis

zu dem einer total metaplasierten giebt es eine Menge von Über-

gängen und ist hier die Beachtung verschiedener Einzelheiten wichtig,

um sich vor Irrtümern zu schützen ^). Mit diesen in der reg. olf.

durchaus nicht seltenen sekundär entzündlichen Vorgängen — Meta-

plasieen des Epithels in gewöhnliches respiratorisches Flimmerepithel,

verschleimtes Epithel, Epithel, dessen tiefere Partieen in Plattenepithel

umgewandelt sind, während die oberflächlicheren Zellen noch Cylinder-

form aufweisen — endlich Metaphasie in Übergangs- und Platten-

epithel — ohne und m i t Verhornung der superfiziellsten Lagen —
ohne oder mit konsekutiver Atrophie der ganzen Epitheldecke sind

nicht zu verwechseln die durch leichtere Reizung des Sinnesepithels

veränderten Stellen, die sich im Zustande einfacher Atrophie befinden.

— An solchen Stellen ist der Charakter des Epithels als höher stehen-

des nicht zu verkennen, das beweisen die glasigen hohen, nicht selten

pigmentierten Protoplasmasäume, die Anwesenheit von Glockenzellen

und in der Tunica propria die der BowMAN'schen Drüsen und Olfactorius-

fasern. Aber die Riechzellkernzone ist schmäler geworden und die

ursprünglich aus 5—6 Reihen bestehende Schicht (Neonatus) ist re-

duziert auf 2, ja 1 Reihe von Kernen. Schließlich schwindet auch

diese (resp. die Riechzellen) und doch erkennt man an den nicht mit

anderen Gebilden zu verwechselnden, oft pigmentierten Stützzellen und

event. Glocken (die bei Atrophie „spärlich" vorkommen können), daß

man es mit einer, wenn auch atrophischen Reg. olf. zu thun hat.

Dabei nimmt wohl die absolute Höhe des Epithels ab,
aber der Charakter der restierenden (Stütz-)Zellen bleibt, nachdem

längst alle übrigen, bei Tieren in so enormer Menge vorhandenen

(Riech-)Zellen zu Grunde gegangen sind, erhalten.

Leider habe ich noch keinen Fall von Hirntumor zur Sektion

1) Bei schwachen Pigmentierungen müssen die Präparate immer in

Wasser untersucht werden, ehe man sie in Balsam einkittet.

2) Demnächst erscheint in der Zeitschr. f. Ohrenheilk. ein diese Ver-

hältnisse näher skizzierender Artikel.
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erhalten, durch den der N. olf. funktionsunfähig gemacht war. Übrigens

würde die Untersuchung eines solchen Falles auch nur dann eindeutig

sein, wenn man vorher über event, vorgefallene chronische Rhinitidea

klinisch oder wenigstens anamnestisch genügend aufgeklärt wäre, denn

sich häufig wiederholende akute oder permanente chronische Rhiniti-

den, Ozaena, Caries üben auf das Epithel der ganzen Nasenschleimhaut

incl. Reg. olf. einen mehr oder minder schädigenden Einfluß.

Anzeige betreffend die Verhandlungen der JaliresVersammlung

der Anatomisclien Gesellsclialt für 1890.

Die Verhandlungen der Jahresversammlung der Anatomischen Ge-

sellschaft für 1890, welche mit der „anatomischen Sektion"
des X. internationalen medizinischen Kongresses vom
4.—9. August vorigen Jahres zusammen in Berlin tagte, sind nun-

mehr unter dem Titel: „Verhandlungen der Sektion I (Anatomie) des

X. internationalen medizinischen Kongresses" bei August Hirsch-
wald in Berlin erschienen und können von jetzt ab für den Preis von

M. 2,40 direkt oder durch jede Buchhandlung bezogen werden. Der
Bericht über die Geschäftssitzung der Anatomischen Gesellschaft,

welche am 6. August v. J. stattfand, ist bereits in der Doppelnummer
16 u. 17 des Anatomischen Anzeigers vom 22. August 1890, S. 498 ff.,

gebracht worden.
Diejenigen Mitglieder der Anatomischen Gesellschaft, welche zu-

gleich Mitglieder des X. internationalen medizinischen Kongresses

waren, haben als solche Anrecht auf ein kostenfreies vollständiges
Exemplar der Kongreß-Verhandlungen. Über den Bezug
dieser Exemplare bringen wir eine Bekanntmachung der
Redaktions-Kommission des Kongresses aus der No. 13

der „Berliner klinischen Wochenschrift" vom 30. März 1891 zum
Abdruck :

„Die Mitglieder und Teilnehmer des X. internationalen medizinischen

Kongresses werden hierdurch benachrichtigt, daß der erste Band der

Verhandlungen, enthaltend den allgemeinen Teil, vollendet ist und

ausgegeben wird.

Die Herren in Berlin und Umgegend können gegen Quittung das

ihnen zustehende Exemplar in unserem Bureau (vom 1. April an Krausen-

straße 41, IV) wochentäglich zwischen 9— 3 Uhr in Empfang nehmen.

Auch auswärtige Mitglieder können unter gleicher Bedingung die

Aushändigung ihres Exemplars daselbst verlangen. Diejenigen jedoch,

welche die Zusendung des Buches durch die Post wünschen, werden er-

sucht, ihre Erklärung an die Buchhandlung Aug. Hirschwald (N.-W., Unter

den Linden 68) möglichst bald einzusenden und gleichzeitig das erforder-

liche Porto zu übermitteln. Letzteres beträgt für den ersten Band

für das Deutsche Eeich und Österreich-Ungarn 30 Pf.

für das Ausland . 90 „
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Für die russischen Mitglieder erfolgt die Verteilung in St. Petersburg

durch das Medizinaldepartement des Kaiserlichen Ministeriums des Innern,

für die französischen in Paris durch die Buchhandlung G. Massen, Boule-

vard St. Germain 120, für die englischen in London durch die Buch-

handlung J. W. Kolckmann, W, 2 Langham Place, für die italienischen

durch die Buchhandlung Carlo Clausen (vorm. Loescher), Turin, Yia Po 19.

Die Verhandlungen der einzelnen Abteilungen werden voraussichtlich

4 weitere Bände füllen. Davon hoffen wir zwei Bände spätestens

innerhalb der nächsten 3 Monate liefern zu können. Jedoch stellen wir

den Mitgliedern anheim, die Verhandlungen jeder einzelnen Abtei-

lung sofort nach ihrer Vollendung gesondert zu entnehmen.

Die Herren Mitglieder in Berlin und Umgegend können dieselben in

unserem Bureau in Empfang nehmen. Für die auswärtigen Mitglieder

betragen die vorweg einzusendenden Porti :

1) für die Lieferung in einzelnen Bänden je nach Erscheinen

im Deutschen Reich und Österreich-Ungarn zusammen 2 M.

im Ausland zusammen 4 „

\ 2) für die gesonderten Abteilungs-Verhandlungen (zu versenden je

nach der Zeit ihrer Vollendung)

im Deutschen Keich und Österreich-Ungarn 3 M. 50 Pf.

im Ausland 8 ,,

Die russischen, französischen, englischen und italieni-

schen Mitglieder erhalten die erscheinenden Bände von den oben auf-

geführten Centralstellen, während die einzelnen Abteilungshefte nur von

Berlin aus versandt werden."

Anatomisclie Gesellscliaft.
Für die MüncheDer Versammlung sind ferner folgende Vorträge

und Demonstrationen angemeldet worden (s. No. 6, S. 174):

16) Herr Mich. y. Leniiossek:
a. Zur Kenntnis der Neuroglia des menschlichen Rückenmarkes.

b. Demonstration nach Golgi's Methode hergestellter Präparate.

17) Herr Stieda, Ein Beitrag zur Anatomie des harten Gaumens.

18) Herr Rüdinger, Über die Umwandlung der LiEBERKüHN'schen

Drüsen durch Leukocytengruppen im Wurmfortsatz des Menschen.

19) Herr Gaupp, Zur Kenntnis des Primordial-Craniums der Amphi-

bien und Reptilien.

20) Herr Drasch, Über die Giftdrüsen des Salamanders.

21) Herr Oppel, Demonstration von Gitterfasern der menschlichen

Leber und Milz.

22) Herr Broesike, Bemerkungen zur feineren Struktur des Knochen-

gewebes mit Demonstrationen zu Präparaten.

Abgelöst haben ihre Beiträge mit je fünfzig Mark die Herren:

Dostoiewsky und Zawarykin. — Fünf Mark für 1891 haben bezahlt

die Herren: S. Mayer und C. Eckhard.

Dieser Nummer liegt eine Bücheranzeige der Verlagsbuchhandlung

von Gustav Fischer in Jena hei.

Frommann'acbe Buehdniekarei (Henunnn Pohl«) In Jena.
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Litteratur.

I 1. Lehr* und Handbücher, ßilderwerke*

Bronn's H. G., Klassen und Ordnungen des Tierreiches, wisseuschaftlich

dargestellt in Wort und Bild , Band 2 , Abteilung 3. £chinodermen
(Stachelhäuter). Bearbeitet von H. Ludwig. Lieferung Kl— 12, S. 241

—

820, mit 3 Tafeln und 3 Blatt Erklärungen. Leipzig, Winter'sche

Verlagsbuchhandlung, 1891. Zu 1,50 M.
Keller, L., Anatomische Schulwandtafeln. II.—IV. Neudrucke, Farbig auf

Leinwand gedruckt mit Stäben. Karlsruhe, J. Bielefeld's Verlag, 1891.

Zu je 6 M. IL Die äußere Haut in ca. 200-facher Vergrößerung.

66 X 81 cm. IIL Die Leber. Vergrößerte und vereinfachte Dar-

stellung zur Veranschaulichung des Verlaufs der Blutgefäße und Gallen-

gänge in derselben. 82 X '^^ ^^- ^^- -^^^ Skelett des Menschen.

177 X 81,5 cm.

Vogt, Carl, et Yung, Emile, Trait^ d'anatomie compar^e pratique. Avec
de nombreuses gravures. Paris, C. Reinwald, Litrairie editeur, Livrai-

8on 18, S, 481— 560. (Enthaltend: Vertäbres: Poissons, Schluß. Am-
phibiena.)

15
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3. Zeit- und Cresellschaftsschriften.

Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für kli-

nische Medicin. Herausgegeben von Rttdolf Vikchow. Berlin, Georg

Reimer, 1891. Band 124, Heft 1, Folge XII, Band IV, Heft ;1. Mit

5 Tafeln.

Inhalt (soweit anatomisch): E. Wickletn, Untersuchungen über den Pigment-

gehalt der Milz bei verschiedenen physiologischen imd pathologischen Zu-

ständen. — S. OcHOTiN, Beiträge zur Lehre von der Transplantation toter

Knochenteile. — H. Blaschko, Eine seltene erbliche Lipombildung. — Sieg-

fried Rosenberg, Zur Eesorption von der Gallenblase aus. — Alfred Kruse,

Zur Entwickelung cystischer Geschwülste im Unterkiefer. — Leopold Auer-

bach, Beitrag zur Kenntnis der ascendirenden Degeneration des Rückenmarks

und zur Anatomie der Kleinhirnseitenstrangbahn.

Bulletins de la societö anatomique de Paris. Anatomie normale,

Anatomie pathologique , clinique. R^diges par MM. Totjpet et Loui?

GuiNON secretaires. Paris, G. Steinheil, e'diteur. 8^. Ann^e LXVI,

1891, Serie V, Tome V, Fascicule 6, Fevrier-Mars.

Journal de micrographie. Histologie humaine et comparee. — Anatomie

v^g^tale. — Botanique. — Zoologie. — Bactdriologie. — Applications

diverses du microscope. — Revue bi-mensuelle des travaux frangais

et etrangers publice sous la direction du Dr. J. Pelletan. Paris,

Bureaux du Journal, 17, Rue de Berne. 8*^. Ann^e XV, 1891, Nr. 4.

Internationale Monatsschrift für Anatomie und Physiologie. Her-

ausgegeben von E. A. Schäfer in London, L. Testut in Lyon und

W. Krause in Göttingen. Paris, Haar et Steinert; Leipzig, Georg

Thieme; London, Williams and Norgate. 8". Band VIII, Heft 4.

Mit 4 Tafeln. 10 M.

Inhalt : F. Tuckerman. On the gustatory Organs of Sciurus hudsonius. — P.

Bertacchini, La spermatogenesi nella Rana temporaria. - A. Russo. Contri-

buzione aUa morfologia dell' occhio della pecora (ovis aries L.) e del bove

(bos taurus L.).

Verhandlungen des X. internationalen medicinischen Kongresses,

Berlin, 4.—9. August 1890. Herausgegeben von dem Redaktions-Komitee,

Band II, erste Abteilung, Anatomie. II u. 156 SS. 8^. Berlin, Hirsch-

wald 1891. M. 2,40. (S. die einzelnen Kapitel.)

— — , Band II, zweite Abteilung. Physiologie und physiologische Chemie.

II u. 79 SS. 8».

3. Methoden der Untersuchung und Aufbewahrung.

Brunetti, Über die Tannisationsbehandlung der tierischen Gewebe zum
Zwecke der Herstellung anatomischer Präparate. Verhandlungen des

X. Internat, raedic. Kongresses zu Berlin, 1890, Band II, Abt. 1, Ana-

tomie, S. 150— 151. Diskussion: Teichmann.

Dalla Rosa, L., Ein neues Verfahren der Konservierung ganzer Leichen

zu Präparierzwecken. Verhandlungen des X. internat. medic. Kon-
gresses, Berlin 1890, Band II, Abt. 1. Anatomie, S. 68-69. Dis-

kussion : Stieda, Teichmann, Dalla Rosa S. 69—70.
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Dekhuyzen, M. C, Über das Endothel nach Untersuchungen, welche

mittelst modifizierter Silbermethoden angestellt sind. Verhandlungen

des X. internat. medic. Kongresses, Berlin 1890, Band II, Abt. 1,

Anatomie, S. 4— 5.

Gage, Simon H., et Gage, M^e Suzanna P., Coloration et conservation

permanentes des ele'ments histologiques isoles par la potasse caustique

ou l'acide nitrique. Communication au congres des microscopistes am^-

ricains. Journal de micrographie, Ann^e XV, 1891, No. 4, S. 102— 108.

Gage, Simon Henry, Picric and chronic acid for the rapid preparation

of tissus for classes in Histology. Proceedings of the American Society

of Microscopists, 13. annual meeting, Detroit, Mich., 1890, S. 120—122.

Gage, Simon H., and Hopkins, Grant S., Preparation and imbedding

the embryo chick. Proceedings of the American Society of Microsco-

pists, 13. annual meeting, Detroit, Mich., 1890, S. 128—131. 2 Figg.

Hankin, E. H., On a new Form of Porcelain Filter. From the Patholo-

gical Laboratory, Cambridge. The British Medical Journal, 1891,

No. 1579, S. 753—754.
Mihajlovits, Nicolaus, Ein neues Verfahren zur Färbung und Aufbe-

wahrung der roten Blutzellen. Verhandlungen des X. internat. medic.

Kongresses Berlin 1890, Band II, Abt. 2, Physiologie und physiologische

Chemie, S. 48.

Siebenmann, F., Die Metallkorrosion. Archiv für Ohrenheilkunde, Bd. 31,

Heft 4, 1891, S. 287— 292.

4. Allgemeines.

(Mehrere Systeme. Topographie.)

Lach.!, Filade, Come si debba insegnare l'anatomia umana. Prolusione.

Estr. d. Eiforma Medice, No. 35, Febbr. 1891, Napoli. 14 SS.

Merkel, Fr., Bemerkungen über die Gewebe beim Altern. Verhandlungen

des X. Internat, medic. Kongresses, Berlin 1890, Band II, Abt. 1.

Anatomie,;^S. 124—131.

5. Zellen- und Gewebelehre.

Apdthy, Über die längsfibrillär -wabige Struktur und über Protoplasma-

strukluren im allgemeinen. Sitzungsberichte der medicinisch- natur-

wissenschaftlichen Sektion des siebenbürgischen Museumsvereins, Band

XV, Jahrgang 1890, Heft 3. Klausenburg, 1890. 8«. Ungarisch mit

deutscher Revue.

Auerbach, Leopold, Über die Blutkörperchen der Batrachier, Verhand-

lungen des X. internat. medic. Kongresses, Berlin 1890, Band II, Abt. 1,

Anatomie, S. 72— 76. Diskussion: Griesbach, Aueebach.

Barfurth, Über Zellbrücken glatter Muskelfasern. Verhandlungen des X.

internationalen medicinischen Kongresses zu Berlin. 1 890, Band II, Ab-

teilung 1, Anatomie, S. 7— 8. Diskussion: Mebkel.

Bertachim, Pietro, La Spermatogenesi nella Rana temporaria (tesi di

libera docenza in Istologia normale). Istituto d'anatomia umana in

15*
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Modena 1889, diretto dal professore E. GiotanakDi. Con 2 tavole.

Internationale Monatsschrift für Anatomie und Physiologie, Band 8,

Heft 4, 1891, S. 140—168.
Dekhuyzen, M. C, Über das Endothel nach Untersuchungen, welche

mittelst modifizierter Silbermethoden angestellt sind. (S. Kap. 3.)

Fish, Pierre A., The epithelium of the brain cavities. Proceedings of

the American Society of Microscopists, 13. annual meeting, Detroit,

Mich., 1890, S. 140—145. 1 Taf. im Text.

Plemming, W., Über Teilung von Leukocyten. Verhandlungen des X,

Internat, medic. Kongresses, Berlin 1890, Band II, Abt. 1: Anatomie,

S. 76—78.
Fusari, R., et Panasei, A., Demonstration des terminaisons des nerfs

dans les glandes s^reuses de la langue des mammiferes. Verhandlungen

des X. internat. medic. Kongresses, Berlin 1890, Band II, Abt. 1, Ana-

tomie, S. 154—15 5.

Gage, Susanna Phelps, The intramuscular endings of fibres in the ske-

letal muscles of the domestic and laboratory animals. Proceedings of

the American Society of Microscopists, 13. annual meeting, Detroit,

Mich., 1890, S. 137—139. 1 Taf. im Text.

Griesbach, Über die normale Gestalt und die Gestaltsveränderungen der

Leukocyten des Blutes von Wirbellosen und Wirbeltieren. Verhand-

lungen des X. Internat, medic. Kongresses, Berlin 1890, Band II, Abt. 1,

Anatomie, S. 79—83. Diskussion.

Hayeraft, J. B., Die Q,uerstreifung des Muskels. Verhandlungen des X.

internat. medic. Kongresses, Berlin 1890, Band II, Abt. 2, Physiologie

und physiologische Chemie, S. 17.

His, "W., Histogenese und Zusammenhang der Nervenelemente. Verhand-

lungen des X. internat. medic. Kongresses, Berlin 1890, Band II, Abt. 1,

Anatomie, S. 93— 113, mit 30 Abbildungen. Diskussion: Kxjtffer,

Schäfer, v. Kölliker, Edingek, Waldexee, Merkel, S. 113— 114.

Knüpffer, A., Über den unlöslichen Grundstoff der Lymphdrüsen und

Leberzellen. Inaugural-Dissertation Dorpat, Karow 1891. 8". 27 SS.

1 M.

von Lenhossek, Michael, Zur Kenntnis der ersten Entstehung der

Nervenzellen und Nervenfasern beim Vogelembryo. Verhandlungen des

X. internat. medic. Kongresses, Berlin 1890, Band II, Abt. 1, Anatomie,

S. 115—124.
Merkel, Fr., Bemerkungen über die Gewebe beim Altern. (S. Kap. 4.)

Nuel, J. P., Contribution ä l'etude de la structure fibrillaire des proto-

plasmes cellulaires. In vorläufiger Mitteilung in den Memoires de la

soci^te frangaise d'ophthalmologie 1889 und ausführlich in den Archivea

de biologie, Tome X, 1890. Verhandlungen des X. internat. medic.

Kongresses, Berlin 1890, Band II, Abt. 1, Anatomie, S. 1— 4. Dis-

kussion: Hasse, Flemming, Nuel.

Obregia, Alexander, Über die Nervenendigungen in den glatten Muskel-

fasern des Darms beim Hunde. Verhandlungen des X. internat. medic.

Kongresses, Berlin 1890, Band II, Abt. 1, Anatomie, S. 148—150.
Ochotin, S., Beiträge zur Lehre von der Transplantation toter Knochen-

teilc. Aus dem pathologischen Institut zu Berlin. . Mit 2 Tafeln- Ar-



211

chiv für pathologische Anatomie, Band 124, Z-wölfte Folge Band 4,

Heft 1, 1891, S. 97—114.
Bieder, Hermann, Über Vorkommen und klinische Bedeutung der eosino-

philen Zellen im cirkulierenden Blute des Menschen. Vorgetragen am
25. November 1890. Gesellschaft für Morphologie und Phj'siologie zu

München. Offizielles Protokoll. Münchener medicinische Wochen-

schrift, Jahrgang 38, 1891, No. 14, S. 258—259.
Rutherford, Wm., On the Structure and Contraction of striped muscular

Fibre. Abstract. Verhandlungen des X. internat. medic. KongressoB,

Berlin 1890, Band II, Abt. 1, Anatomie, S. 142—144. Diskussion.

Schaffer, Karl, Über die Veränderungen der Ganglienzellen des Rücken-

markes. Aus dem histologischen Laboratorium der psychiatrischen

Klinik zu Budapest. Neurologisches Centralblatt, Jahrgang X, 1891,

No. 8, S. 232—237.

van der Stricht, O., Recherches sur la structure et la division des cel-

lules geantes. Verhandlungen des X. internat. medic. Kongresses,

Berlin 1890, Band II, Abt. 1: Anatomie, S. 83—89.

Unna, P. G., Über Plasmazellen, insbesondere bei Lupus. Aus Unnä's

dermatologischem Laboratorium in Hamburg. Vortrag, gehalten im

Ärztlichen Verein zu Hamburg am 17. März 1891. Monatsschrift für

praktische Dermatologie, Band XII, 1891, No. 7, S. 296—317.

6. ßewegungsapparat.

a) Skelett.

Comevin, Examen compair^ de la capacite cränienne dans les diverses

races des especes domestiques. Bulletin de la society d'anthropologie

de Lyon, Tome VII, 1888, Lyon-Paris 1888, S. 133—161. Diskussion

S. 162—164.

Beuvens, C. L., Die Myoxidae oder Schläfer. Ein Beitrag zur Osteologie

und Systematik der Nagetiere. Leiden, 1890. 40. 80 SS. mit 4 Tafeln.

Shufeldt, R. W., Some comparative Osteological Notes on the North-

American Kites. The Ibis, Series VI, Volume III, 1891, No. 10, S.

228—232.

von Wiehert, Paul, Über den Canalis ethmoidalis. Inaugural-Dissertation

Königsberg i. Pr., 1891. 8«. 38 SS. Mit 1 TafeL Koch's Antiquariat.

Zehnter, L., Beiträge zur Entwickelung von Cypselus melba nebst bio-

logischen und osteologischen Details. (S. unten Kap. 12.)

b) Bänder. Grelenke. Muskeln. Mechanik.

Bardeleben, Karl, Über die Hand- und Fußmuskeln der Säugetiere, be-

sonders die des Praepollex (Praehallux) und Postminimus. Verhand-

lungen des X. internat. medic. Kongresses, Berlin 1890, Band II, Abt. 1,

Anatomie, S. HO— 141. Diskussion: Kadti, Cunningham.

Braune, Wühelm, und Fischer, O., Über eine Methode, die Gelenk-

bewegungen am Lebenden zu messen. Verhandlungen des X. internat.

medic. Kongresses, Berlin 1890, Band II, Abt. 1, Anatomie, S. 63—56.
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Hasse, C, Der Bau der Lunge des Menschen, bedingt durch die Bewe-
gung der Brustwände bei der Atmung. Verhandlungen des X. intemat.

medic. Kongresses, Berlin 1890, Band II, Abt. 1, Anatomie, S. 52— 53.

von Meyer, H., Über Bestimmung der Gelenkflächen. Verhandlungen

des X. intemat. medic. Kongresses, Berlin 1890, Band II,. Abt. 1,

Anatomie, S. 56—57.

7. Crei^rssystem.

Adamkiewicz, Über die Ernährung des verlängerten Markes und seiner

Centren. Verhandlungen des X. internat. medic. Kongresses, Berlin

1890, Band II, Abt. 2, Physiologie und physiologische Chemie, S. 1— 2.

Becker, Ernst, Über Dexiocardie. Inaug.-Diss. Jena, 1891. 8". 41 SS.

von Frey, M., Über ein in systolischer Stellung fixiertes menschliches

Herz. Verhandlungen des X. internat. medic. Kongresses, Berlin 1890,

Band II, Abt. 2, Physiologie und physiologische Chemie, S. 35-38.

Gibson, G. A., The Thickness of the Walls of the Heart during foetal

Life. Verhandlungen des X. internat. medio. Kongresses, Berlin 1890,

Band II, Abt. 1, Anatomie, S. 144. Diskussion: Hasse, Gibson.

Fhisalix, C, Mecanisme de certaines transformations dans la circulation

veneuse de I'embryon humain. Verhandlungen des X. internat. medic.

Kongresses, Berlin 1890, Band II, Abt. 1, Anatomie, S. 89—93. Dis-

kussion : HOCHSTETTEK, HiS.

Piazza, Martini V., Sulla destrocardia acquisita permanente corapatibile

colla vita. Sicilia medica, Palermo 1890, Vol. II, S. 554—567.

Wicklein, E., Untersuchungen über den Pigmentgehalt der Milz bei ver-

schiedenen physiologischen und pathologischen Zuständen. Archiv für

pathologische Anatomie, Band 124, Zwölfte Folge Band 4, Heft 1, 1891,

S. 1—30.
Zimmermann, Über die Kiemenarterienbogen des Menschen. Verhand-

lungen des X. internat. medic. Kongresses, Berlin 1890, Band II, Abt. 1,

Anatomie, S. 145—147.

8. Integument.

Vakat.

9. Darmsystem.

a) Atmungsorgane

(inklus. Thjnnus und Thyreoidea).

Hasse, C, Der Bau der Lunge des Menschen, bedingt durch die Be-

wegung der Brustwände bei der Atmung. (S. oben Kap. 6b.)

Zumstein, J. T., Über den Bronohialbaum des Menschen und einiger

Säugetiere. Sitzungsberichte der Gesellschaft zur Beförderung der ge-

samten Naturwissenschaften in Marburg, 1889, No. 3, S. 25—29. (Erst

jetzt eingetroffen.)
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b) Verdauungsorgane.

Hopkins, Grant S., Structure of the stomach of Amia calva. Proceed-
ings of the American Society of Microscopists, 13. annual meeting,

Detroit, Mich., 1890, S. 165— 169. 1 Taf. im Text.

Malm, K., Bau und Entwickelung der Molaren bei Mus und Arvicola.

Leipzig, 1890. S». 35 SS. Inaugural - Dissertation. (Vgl. A. A.

Jahrg. VI,' No. 1, S. 7.)

Bolssenn, Th., Ein Beitrag zur Kenntnis der Längenmaße des deutschen

Darms. Dorpat 1891, Karow. 53 SS. 1 M.

10. Harn- und Geschlechtsorgane.

Semon, Bichard, Über die morphologische Bedeutung der Urniere in

ihrem Verhältnis zur Vorniere und Nebenniere und über ihre Ver-

bindung mit dem Genitalsystem. Im Auszuge mitgeteilt. Verhandlungen
des X. Internat, medic. Kongresses, Berlin 1890, Band II, Abt. 1, Ana-
tomie, S. 135— 136. Diskussion: Wiedebsheim, Semon.

Wiedersheim, R., Beiträge zur Entwickelungsgeschichte des Urogenital-

apparates der Krokodile und Schildkröten. Verhandlungen des X.
internat. medic. Kongresses, Berlin 1890, Band II, Abt. 1, Anatomie,

S. 132—134.

a) Hamorgane
(inklus. Nebenniere).

Eeibel, Franz, Zur Entwickelungsgeschichte der Harnblase. Verhand-

lungen des X. internat. medic- Kongresses, Berlin 1890, Band II,

Abt. 1, Anatomie, S. 136— 137.

b) Geschlechtsorgane.

Parsons, G. G., A Case of congenital Malformation of the Penis. The
British Medical Journal, No. 1580, 1891, S. 802.

Poirier, Paul, Anatomie de I'dpididyme, le vas du rete. Kystes sperma-

tiques, Verhandlungen des X. internat. medic. Kongresses, Berlin 1890,

Banden, Abt. 1, Anatomie, S. 58—68. 5 Abbildungen.

11. Nerrensystem und Sinnesorgane.

a) Nervensystem (centrales, peripheres, sympathisches).

Adamkiewicz, Über die Ernährung des verlängerten Markes und seiner

Centren. (S. oben Kap. 7.)

Arloing, S., Fragments sur l'^tude du cordon cervical du sympathique

dans ses rapports avec les glandes et l'dpiderme. Verhandlungen des

X. internat. medic. Kongresses zu Berlin, 1890, Band II, Abt. 2, Phy-

siologie und physiologische Chemie, S. 9— 11. Diskussion.

Auerbach, Leopold, Beitrag zur Kenntnis der ascendierenden Degene-

ration des Rückenmarks und zur Anatomie der Kleinhirn-Seitenstrang-

bahn. Mit 2 Tafeln. Archiv für pathologische Anatomie, Band 124,

Zwölfte Folge Band 4, Heft 1, 1891, S. 149—174.
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Beevor, Charles E., A Record of the Results obtained by Electrical

Excitation of the so-called Motor Cortex and Internal Capsule in

an Orang-Outang (Simia Satyrus). With 6 Plates. Philosophical Trans-

actions of the Royal Society of London for the Year 1890, Vol. 181 B,

London, 1891, S. 129—158.

Beevor, Charles E., and Ho rs ley, Victor, An experimental Investi-

gation into the Arrangement of the excitable Fibres of the internal

Capsule of the Bonnet Monkey (Macacus Sinicus). With 7 Plates. Philo-

sophical Transactions of the Royal Society of London for the Year

1890, VoL 181 B, London, 1891, S. 49—88. (Vgl. A. A., Jahrg. VI,

No. 1, S. 8.)

Benedikt, Über die Fissura calloso marginalis. Verhandlungen des X.

Internat, medic. Kongresses zu Berlin, 1890, Band II, Abt. 1, Anatomie,

S. 47.

Blumenau, L., Über den äußeren Kern des Keilstranges im verlängerten

Mark. Aus dem Laboratorium von P. Flechsig in Leipzig. Neurolo-

gisches Centralblatt, Jahrgang X, 1891, No. 8, S. 226—232.

Cholodkovsky, N., Über die Entwickelung des centralen Nervensystems

bei Blatta germanica. Vorläufige Mitteilung. Zoologischer Anzeiger,

Jahrgang XIV, 1891, No. 360, S. 115—116.

Debierre, Ch., La topographie cränio-c^röbrale. Un nouveau precede et

un nouvel instrument. Verhandlungen des X. internal medic. Kon-

gresses, Berlin 1890. Band II, Abt. 1, Anatomie, S. 48—52. Eine

Abbildung.

Debierre, Ch., Les progres de la topographie cranio - cerebrale. Appli-

cations ä la preparation du cräne. Gazette hebdomadaire de m^decine

et de Chirurgie, Annee 38, S^rie II, Tome XXVIII, 1891, No. 14,

S. 159—161.

Fish, Pierre A., The epithelium of the brain cavities. (S. oben Kap. 5.)

Herrick and Tight, The central nervous System of Rodents. With
19 Plates. Bulletins of the scientific Laboratories of Denison Univer-

sity, edited by W. G. Tight, Vol. V, Granville, 1891. 8".

His, W., Histogenese und Zusammenhang der Nervenelemente. (S. oben

Kap. 5.)

His, W., Die Entwickelung des menschlichen Rautenhirns vom Ende
des 1. bis zum Beginn des 3. Monats. I. Verlängertes Mark. Sonder-

abdruck. Leipzig, Hirzel, 1891. 8». ^4 SS. mit 18 Holzschnitten

und 4 Tafeln. 4 M. (Vgl. A. A., Jahrgang VI, No. 1, S. 9.)

Elinekowström, Les lobes olfactoires du Fulmarus glacialis. Biologiska

Föreningens Förhindlingar, Band III, Heft 1. 2, Stockholm, 1890/91.

von Lenhossök, Michael, Zur Kenntnis der ersten Entstehung der

Nervenzellen und Nervenfasern beim Vogelembryo. (S. oben Kap. 5.)

Luys, J., Examen de cerveaux de deux aphasiques et d'une sourde-

muette. Comptes rendus hcbdomadaires de la socie'te de biologic,

Serie IX, Tome III, 1891, No. 11, S. 188— 190.

Mercier, A., On the Weight of the Brain in the Insane with Reference

to the Hemispheres, Lobes, Brain-Stem and Cerebellum. With 1 Plate.



The Journal of Mental Science, Vol. XXXVII, No. CLVII, New Series

No. 121, 1891, S. 207—211.
Pater 8 on, A. M,, Development of the Sympathetic Nervous System in

Mammals. With 9 Plates. Philosophical Transactions of the Royal

Society of London for the Year 1890, Vol. 181 B, London, 1891,

S. 159— 186. (Vgl. A. A., Jahrg. VI, No. 4, S. 92.)

Sala, Iitiigi, L'anatomie &ne de la fascia dentata Tabim. Verbaudlungen

des X. Internat, medic. Kongresses, Berlin 1890, Band II, Abt. 1,

Anatomie, S. 153— 154.

Schaffer, Karl, Über die Veränderungen der Ganglienzellen des

Rückenmarkes. (S. oben Kap. 5.)

Semon, Felix, An experimental Investigation of the Central Motor Inner-

vation of the Larynx. W^ith 2 Plates. From the Laboratory of the

Brown Institution. Philosophical Transactions of the Royal Society of

London for the Year 1890, Vol. 181 B, London, 1891, S. 187—215.

Sherrington, Ch. S., On out-lying Nerve-cells in the Mammalian Spinal-

oord. With 2 Plates. Philosophical Transactions of the Royal Society

of London for the Year 1890, Vol. 181 B, London, 1891, S. 33-48.

Targowla, Contribution ä I'etude de la structure de I'^corce du cerveau

et du cervelet. Bulletins de la societe anatomique de Paris, Annee
LXVI, S^rie V, Tome V, 1891, Fascicule 6, S. 175—176.

Turner, Wm., The Convolutions of the Brain. A Study in comparative

Anatomy. Verhandlungen des X, Internat, medic. Kongresses, Berlin

1890, Band II, Abt. 1, Anatomie, S. 8—46. Mit 42 Abbildungen.

Diskussion : His, Wiedeesheim, Schnopfhagen, S. 48.

Waldeyer, Die Hirnwindungen des Menschen. Verhandlungen des X.

internal, medic. Kongresses, Berlin 1890, Band II, Abt. 1, Anatomie,

S. 46—47. (Nur Anzeige.)

b) Sinnesorgane.

Katz, L., Über einige Streitpunkte in der Histologie des Gehörganges.

Verhandlungen des X. Internat, medic. Kongresses, Berlin 1890,

Band II, Abt. 1, Anatomie, S. 70—72.

Russo, Ach., Contribuzione alia morfologia dell' occhio della pecora (ovis

aries L.) e del bove (bos taurus L.). Nota preliminare. Con 1 tavola.

Internationale Monatsschrift für Anatomie und Physiologie, Band VIII,

Heft 4, 1891, S. 169—176.

Schmidt - Rimpler , H.,' Kurzsichtigkeit und ihre Beziehung zum Bau

der Augenhöhle. Sitzungsberichte der Gesellschaft zur Beförderung der

gesamten Naturwissenschaften in Marburg, 1889, No. 1, S. 1-10.

(Erst jetzt eingetroffen.)

Spence, Thomas B., A comparison of the external and middle ear of

man and the cat. Proceedings of the American Society of Microscopists,

13. annual meeting, Detroit Mich., 1890, S. 146— 164. 12 Figg.

Tuckerman, Frederick, On the gustatory Organs of Sciurus hudsonius.

With 1 Plate. Internationale Monatsschrift für Anatomie und Physio-

logie, Band VIII, 1891, Heft 4, S. 137— 139.
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13. Entwickelungsgescliichte.

(S. auch Organsysteme.)

Bontchinsky, P., Observations sur le d^veloppement de Parapodopsis

cornuta Czeen. Avec 3 planches. Memoire de la society des naturalistes

de la nouvelle Russie, Tome XY, Partie 2, Odessa, 1890.

Hart, D. Berry, On Displacement of the Placenta in extrauterine Gesta-

tion and its Relation to those Cases ending in plevic Abscess. Read

before the Obstetrical Society of Edinburgh 14. January 1891. The

Edinburgh Medical Journal, No. CDXXX, 1891, April, S. 922—926.

Keibel, Franz, Über die Entwickelungsgeschichte des Schweines. Ver-

handlungen des X. internal, medic. Kongresses, Berlin 1890, Band II,

Abt. 1, Anatomie, S. 137—138.

Kessler, H. F., Beobachtungen aus der Entwickelungsgeschichte von

Coleophora gryphipinnella Hbn. 36. und 37. Bericht des Vereins für

Naturkunde zu Kassel über die Vereinsjahre 1889 und 1890, Verhand-

lungen, Kassel, 1891, S. 104—109.

Kessler, H. F., Entwickelungsgeschichte von Tribolium ferrugineum Fabe.

36. und 37. Bericht des Vereins für Naturkunde zu Kassel über die

Yereinsjahre 1889 und 1890, Abhandlungen, Kassel, 1891, S. 109—114.

Graf Spee, Fettbildungen im Entoblasten von Säugetieren in verschie-

denen Altersstufen. Verhandlungen des X. internat. medic. Kongresses,

Berlin 1890, Band II, Abt. 1, Anatomie, S. 138—139.

Phi Salix, C, M^canisme de certaines transformations dans la circulation

veneuse de I'embryon humain. (S. oben Kap. 7.)

Wiedersheina, R., Beiträge zur Entwickelungsgeschichte von Salamandra

atra. Verhandlungen des X. internat. medic. Kongresses, Berlin 1890,

Band II, Abt. 1, Anatomie, S. 131— 132.

Zehnter, L., Beiträge zur Entwickelung von Cypselus melba nebst bio-

logischen und osteologischen Details. Bonn, 1890. 8». 36 SS. mit

1 Tafel. 1,50 M.
Embryonal-Entwickelung der Vögel. Die Forschungsreise S. M. S. Ga-

zelle in den Jahren 1874-76 unter Kommando des Kapitän zur See

Freiherrn von Schleinitz, herausgegeben von dem hydrographischen

Amt des Reichs-Marine-Amts. Teil III. Zoologie und Geologie. Berlin,

1889. 4". S. 107— 124.

13. Milsbildiingeii.

(S. auch Organsysteme.)

Birnbacher, Gustav, Drei Beobachtungen über Verkümmerung der oberen

Extremitäten. Inaugural-Dissertation, Königsberg i/Pr., 1891. 80. 30 SS.

mit 1 Doppeltafel.

Calbert, Hernie ombilicale chez un foetus a terme, vivant, constituee

par une portion de l'estomac, et par tout l'intestin y compris le duo-

denum, sauf le rectum et une portion de l'S iliaque. Absence totale
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de sac. Pas d'autres malformations. Bulletins de la soci^t^ anatomique

de Paris, Annee LXVI, S^rie V, Tome V, 1891, Fascicule 6, S. 163

—167.

Kutter, flühnchen mit 4 Beinen. 36. und 37. Bericht des Vereins für

Naturkunde zu Kassel über die Vereinsjalire 1889 und 1890, Sitzungs-

berichte, S. 41, Kassel, 1891.

14. Physische Anthropologie.

(Rassenanatomie.)

Chautre, Ernest, Crane trepane trouv^ ä la palue de Crozon (Finistere).

Bulletin de la socie'te d'anthropologie de Lyon, Tome VIII, 1889, Lyon-

Paris, 1890, S. 258—260.

Cuvier, F., L'homme tertiaire en Italie. Bulletina de la soci^td d'anthro-

pologie de Lyon, Tome Vni, 1889, Lyon-Paris, 1890, 8. 256—258.

von Erckert, Kopfmessungen kaukasischer Völker. (Fortsetzung und Schluß.)

Mit 1 Kartenskizze. Archiv für Anthropologie, Band 19, Vierteljahrs-

heft 4, 1891, S. 331— 356.

Meisner, Die Körpergröße der Wehrpflichtigen in Mecklenburg. Mit

1 Tabelle und 2 Karten. Archiv für Anthropologie, Band 19, Viertel-

jahrsheft 4, 1891, S. 317—330.

Meyer, A. B., und Schadenberg, A., Album von Philippinen-Typen.

Nord-Luzon: Negritos, Tingianen, Bänaos, Ginaanen, Sil^panen, Calingas,

Apoyäos, Kianganen, Igorroten und Heranen. Berlin, Friedländer und

Sohn, 1891. 4^. 50 Lichtdruck-Tafeln mit über 600 Abbildungen und

19 SS. Text. 40 M.

Virchow (R.), Zur Anthropologie der Westafrikaner, besonders der Togo-

Stämme. Verhandlgn. der Berliner anthrop. Ges. (10. Jan.) 1891, S. 44 — 65.

15. Wirheltiere.

Atneghino, Florentino, Contribucion al conocimiento de los Mamiferos

fosiles de la Republica Argentina obra escrita bajo los auspicios de lu

Academia nacional de ciencias de la Republica argentina para ser pre-

sentada a la exposicion universal de Paris 1889, Text: XXXII, 1027 SS.

Tafeln: VI und je 1 S., Text zu 98 Tafeln fol. Buenos Aires 1889.

Dawson, J. V7illiana, On New Specimens of Deodrerpeton Acadianum

with Remarks on other Carboniferous Amphibians. The Geological Maga-

zine, New Series, Decade III, Vol. VIIT, No. 4, April 1891, S. HO-
IS 6. With Figures.

Lydekker, On the generic Identity of Sceparnodon and Phoscolonus.

With 1 Plate. Proceedings of the Royal Society, No. 296, Vol. 49,

Part 1, 1891.

Marsh, O. C, Notice of some extinct Testudinata. New Haven, Ame-

rican Journal of Science, 1890. 8". 3 SS. with 2 Plates.



Marsh, O. C., Notice on new tertiary Mammals. New Haven, American

Journal of Science, 1890. 8^. 3 SS.

Marsh, O. C, The gigantic Ceratopsidae, or horned Dinosaurs of North

America. New Haven, American Journal of Science, 1891. 8». 12 SS.

with 10 Plates.

Reuvens, C. L., Die Myoxidae oder Schläfer. (S. oben Kap. 6a.)

Rodler, A., und Weithofer. A., Die Wiederkäuer der Fauna von Mar-

cagha. Wien, 1891. 4«. 20 SS. mit 6 Tafeln.

RoUet, Etienne, La taille des grands Singes. Bulletin de la sociät^ d'an-

thropologie de Lyon, Tome VIII, 1889, Lyon-Paris 1890, S. 99—112.

Diskussion.

Rütimeyer, L., Quelques remarques sur la classification des ongul^s.

Resum^ par L. Boutem. Annales de la socidt^ geologique du Nord,
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Aufsätze.
Nachdruck verboten.

Die Membrana tectoria — was sie ist, und die Membrana
basilaris — was sie rerrichtet.

Von HowAKD ArEKs,

Director of the Lake Laboratory, Milwaukee, Wis., U. S. A.

Die sogenannte Membrana tectoria oder Membrana Corti
der Schnecke des Säugetieres resp. des Menschen wird nach der all-

gemeinen Behauptung als ein Dämpfungsapparat dargestellt, welcher

die Schwingungen der überaus kurzen Gehörstäbchen der CoRTi'schen

Zellen (oder besser die inneren und äußeren Haarzellen) des Organen

Corti dämpfen soll.

In dem vortrefflichen Beitrag Lavdowsky's über die Säugetier-

schnecke nimmt er (wie auch andere vor ihm) an, daß die physio-

logische Akustik die Anwesenheit dreier Mechanismen in der Cochlea

fordert, die wesentlich zur Erklärung der Gehörempfindungen sind,

nämlich 1) Vibrationsmechanismen, welche in Mitschwingungen zu

geraten vermögen, 2) Mechanismen, die musikalische Töne perzipieren,

und 3) Regulations- oder Dämpfungsmechanismen. Jedoch hat die

Anatomie noch nie genügende Basis für solche physikalisch-physiolo-

gische Hypothesen gegeben.

Nach sorgfältigen Untersuchungen der Schneckenanatomie der

folgenden Repräsentanten der Mammalia und der Sauropsoida — Ka-

ninchen, Katze, Schwein, Rind, Maus, Truthahn, Huhn und Schildkröte

— bin ich imstande zu demonstrieren, daß die Membrana Corti oder

tectoria auct. ein unter Umständen Schrumpfungs-, Schwel-
lung s- oder anderes Verdreh ungsp rod ukt ist, welches entsteht

aus den reichlich vorhandenen, sehr langen, überaus leicht beweglichen

Gehörhaaren, welche von den Zellen des CoRTi'schen Organes getragen

sind. Diese Haare sind homolog denen der anderen Sinnesorgane des

Ohres, z. B. den Cristae acusticae, Maculae utriculi und sacculi. In

der Schnecke jedoch (wegen ihres engen Zusammenhanges (Reihen-

ordnungen) und gewisser anderer Beziehungen, auf die ich hier nicht

näher eingehen kann, sind sie normalerweise in einem langen, relativ

flachen Bande, welches die oft beschriebenen Streifungen und Zonen

zeigt, gesammelt.
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Die Membrana tectoria auct. gehört in eine Kategorie mit den

Cupulae terminales.

Die physikalische Beschaffenheit der Membrana basilaris

bei den oben angegebenen Tieren ist solche, daß die Vorstellung dieses

komplizierten Gebildes als eine vibrationsfähige Membran im

Sinne Hensen-Helmholtz'su. a. gänzlich unhaltbar ist, umso mehr, seit

ich die wirklichen vibrationsfähigen bez. perzipierenden Elemente der

Schnecke entdeckt habe und ebenfalls bewiesen habe, daß (was die

Aufnahme der Bewegungen der endolymphatischen Flüssigkeit anbe-

trifft) sie so weit die Membrana basilaris an Empfindlichkeit über-

trifft (von Erbrecht und Anpassung abgesehen), d^ sie durchaus un-

vergleichbar sind.

In den Ampullen, ütriculus und Sacculus, besonders aber in

ersteren, treffen die Bewegungen in der Endolymphe die Hörhaare

direkt und am freien Ende und sind von diesen auf die Nerven-

endzellen übertragen, und nicht umgekehrt, wie es die Hypothese

einer vibrierenden Basilarmembran für die Haarzellen der Schnecke

verlangt.

Die physiologische Einheit der Schnecke ist eine sensorische

haartragende, epitheliale Zelle, die anatomische Einheit der Schnecke

aber ist eine Gruppe von haartragenden Zellen und Stützzellen

resp. ein Sinnesorgan, im Werte einem ampullaren Sinnesorgan gleich.

Die Bedeutung, welche diese Thatsachen für die Physiologie des

Gehörs haben , werde ich in meinem Beitrag zur Morphologie und

Physiologie des Wirbeltierohres, welcher in nächster Zeit erscheinen

soll, mehr im einzelnen behandeln.

Milwaukee, 15. Januar 1891.

Nachdruck verboten.

Über Mitosen in frei im Bindegewebe gelegenen Leukoeyten.

Von Dr. M. C. Dekhutzen in Leiden.

Mit 2 Abbildungen.

Bei der Fortsetzung der Studien über die serösen Häute, deren

erste Ergebnisse auf der anatomischen Sektion des Berliner inter-

nationalen medizinischen Kongresses mitgeteilt wurden , bin ich zum
Schluß gelangt, daß im Stroma freie Zellen vorkommen, welche un-

zweifelhaft Leukoeyten sind und die sich indirekt zu teilen vermögen.

Flemming's neueste Abhandlung „Über Teilung und Kernformeu
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bei Leukocyten und über deren Attraktionssphären" ^) veranlaßt mich,

meine bezüglichen Resultate, welche mit denen meines verehrten

Lehrers konkordieren, schon jetzt der Öffentlichkeit zu übergeben.

Bekanntlich ^) findet man bei Winter- und Frühjahrsfröschen

häufig eine große Menge von Leukocyten in den serösen Häuten, und

zwar hauptsächlich in der Nähe der Blutgefäße, in den Lymphkapillaren

und schließlich auch im Stroma.

Die Wanderzellen gehören zu zwei, wie ich in Übereinstimmung

mitÜENTS^) glaube, scharf getrennten Arten: die fein- und die grob-

körnigen oder eosinophilen Leukocyten. Für Ehrlich's Ausspruch,

daß letztere sich zum Teil von einer progressiven Metamorphose der

freien Bindegewebszellen ableiten (1. c. S. 579), habe ich keinen irgend-

wie beweiskräftigen Beleg auffinden können, hoffe aber die Bilder,

welche dafür einigermaßen sprechen könnten, körnige Metamorphosen

der Plasmazellen, auf der Münchener Versammlung zu demonstrieren.

Stets kommen die a- oder eosinophilen Leukocyten in allerdings

wechselnder Menge im Blute des Frosches vor, und zwar in Beglei-

tung von ihren Jugendformen, den protoplasmaarmen, mit einem ein-

zigen runden oder wenig eingebuchteten Kern versehenen a-Leuko-

blasten. Die Zahl der letzteren ist nicht groß, und die «-Granula-

tionen tingieren sich etwas anders als die der älteren, protoplasma-

reichen Zellen.

Eine sehr bemerkenswerte Thatsache ist, daß die zwei Leuko-

cytenarten extravasculär für gewöhnlich scharf lokalisiert sind und

nur ausnahmsweise untereinander gemischt vorkommen. Letzteres

wurde nur bei Vorwiegen der feinkörnigen Art beobachtet.

Die Anregung der Frage nach den Ursachen dieser eigentümlichen

gruppenweisen Verbreitung auf den angemeldeten Vortrag verschiebend,

möchte ich hier nur die Möglichkeit eruieren, ob die Erscheinung

zum Teil auf eine extravasculäre Zellvermehrung zurückzuführen sei.

Mitosen werden nicht ganz selten in den Serosae der Winter-

und Frühjahrsfrösche gefunden, sowohl im Mesenterium als in der

weiten, sackförmigen Membran, welche den vorderen Teil des Magens

und das Ende des Oesophagus beim Frosch bekleidet, Sigmund Mayer's

serosa ventriculi, Panizza's gozzo oder otre ventricolare, „membrana

sacciformis", wie ich dieselbe nennen möchte.

1) Arch. f. mikr. Anat., XXXVII, S. 249.

2) Vergl. E. Hebing , Zur Lehre vom Leben der Blutzellen , Stzb.

K. K. Ak., 57. Bd. 2. Abt.; Pebls' Lehrb. d. allg. Pathologie, 2. Aufl.,

S. 76; Ehrlich, Arch. f. Physiol., 1879, S. 577.

3) La Cellule, IT., fasc. 1, p. 22L
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Die meisten Karyokinesen betrafeo, nach meiner Auffassung, die

feinkörnigen oder «-Leukocyten und lagen in der Nähe der Blutgefäße.

Auch Gefäßendothelien sieht man sich zuweilen indirekt teilen. Beim

erwachsenen Frosche suchte ich immer noch vergebens nach Mitosen im

Peritonealendothel. Es ist nun nicht immer möglich, den exakten Nach-

weis zu führen, daß etwa ein Aster einem feinkörnigen Leukocyten

angehört und nicht einer Plasma- oder Bindegewebszelle. Die ange-

wandte Methode (Flemming's stärkeres Chrom-Osmium-Essigsäure-

Gemisch, Methylenblau, Erythrosin) war namentlich für das Studium

der Metamorphosen und Degenerationen der Plasmazellen und Leuko-

cyten in der chronisch entzündeten Serosa geeignet, färbt auch die

Zellsubstanz der auftauchenden Bindegewebs-Endothelzellen in einer ab-

weichenden Nuance, ist jedoch für die Diagnose der e-Mitosen nicht

ganz geeignet. Einen irgendwie stringenten, objektiven Beweis, daß ein

Aster zu einem feinkörnigen Leukocyten gehört, vermag dieselbe nicht

zu geben, höchstens eine subjektive Auffassung. Ich müßte der Form,

Größe, Lage, Tinktion der Zelle Wahrscheinlichkeitsgründe entlehnen, die

einem starren Gegner doch immer- die Gelegenheit zum Widerspruch

lassen würden. Ein Bild, wie Fig. 5, Taf. XIII, in Flemming's neuer

Arbeit, würde natürlich überzeugend sein, aber das ist ein sehr spe-

zieller Fall, nicht die viel häufigere Sternform.

Bei den eosinophilen Leukocyten sind wir aber in einer besseren

Lage : die «-Granulationen charakterisieren die Zelle in jedem Stadium

ihres Lebens und ihrer Degeneration. Schon hier möge erwähnt wer-

den, daß Degenerationserscheinungen am Kern, beziehungsweise Kern-

fragment, und an den eosinophilen Körnern meistens Hand in Hand
gehen.

Die großen
,

protoplasmareichen «-Leukocyten enthalten meistens

einen polymorphen , zuweilen einen abgerundeten Kern, in anderen

Fällen spricht die solitäre Degeneration eines Kernfragmentes zu

Gunsten der Autfassung, daß faktisch eine völlige Trennung stattgefun-

den hat. Die Granulationen können in sehr großer Zahl (40—100

etwa) in einer Zelle vorhanden sein.

In einer Membrana sacciformis, wo Endothel und Bindegewebe

in Ruhe (nicht in Entzündung) waren und zahlreiche feinkörnige Leu-

kocyten und Mastzellen die Gefäße umgaben , Degenerationsformen

selten waren, fand ich beide hier abgebildeten Mitosen an «-Leuko-

cyten. Beide lagen nicht in der unmittelbaren Nähe der Gefäße, son-

dern frei im Stroma, von eosinophilen Zellen umgeben.

In Fig. 1 ist die Zelle mit «-Granulationen dicht erfüllt, nur die

Stelle der Chromosomen ist frei geblieben. Die Zahl der Schleifen läßt
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sich mit ziemlicher Wahrscheiulichkeit als 16 bestimmen. Die Längs-

spaltung ist angedeutet. Die andere, in Fig. 2 skizzierte Mitose ist

in bezug auf die Phase nicht ganz sicher zu deuten, die Schleifen

sind sehr dichtgedrängt und eigentümlich angeordnet, außerdem ist

der Zwischenraum der beiden Chromosomenhaufen mit unregelmäßig

angeordneten «-Granulationen dicht erfüllt. Es ist mir etwas unwahr-

scheinlich, daß hier eine Diasterform vorliegt, vielmehr spricht das

Äußere der Zelle dafür, daß wir zwei Sternformen eines zweikernigeu

Leukocyten vor uns haben.

Kig. 1. Fig. 2.

o *«

Flemming hat in seineu Beiträgen zur Kenntnis der Zelle und

ihrer Lebenserscheinungen, Arch. f. mikr. Anat., XVI, 1878, in Fig. 9,

Taf. XVII, einen ähnlichen Fall abgebildet.

Zweikeruige a-Leukocyten kommen vor; daß beide Kerne sieb in

derselben Teilungsphase befinden, ist nicht befremdend. Eine andere

Auflassung wäre, daß der ruhende Kern in drei Stücke fragmentiert

war, zwei dicht bei einander (links), eins mehr abseits (rechts in der

Figur) gelagert, und daß die Chromosomen sich hier erst zum Aster

sammeln.

Gegen die Autfassung des Ganzen als Diaster läßt sich geltend

machen, daß der freilich einzige unzweifelhafte Doppelstern , der mir

in «-Leukocyten zu Gesicht kam , einen hellen Äquatorialraum und

polar angehäufte — nicht zahlreiche — Granulationen entliielt.

Letztere Mitose wurde in dem Mesenterium eines Winterfrosches

hart an eine Kapillare angedrängt vorgefunden. Zahlreiche Degenera-

tionsformen der Leukocyten und der Endothelien wiesen hier auf einen

krankhaften Zustand hin. Das Tier hatte lange Zeit in einem dunkeln

Behälter in sehr unhygienischen Verhältnissen gelebt.

Leiden, den 17. März 1891.

16
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Nachdruck verboten.

Beitrag zur Lehre über die Entwickehmg der Eaiimuskeln.

Von Dr. Julius Kazzandee,

Assistent des anatomischen Instituts der Kgl. Universität in Padua.

Mit 4 Abbildungen.

Vorliegende Mitteilung hat zum Zwecke , die von mir ^
) früher

au Huhnembryonen gemachten Beobachtungen über die Entwickelung

der Kaumuskeln zu vervollständigen.

Diesmal untersuchte ich Schafembryonen, und zwar wendete ich

meine Aufmerksamkeit hauptsächlich auf das Studium der Erschei-

'

'"' •'.%"^-.

Eig. I. Frontalsohnitt. Schafembryo. Lauge, gemesseu vom Scheitel

zur Schwanzspitze = 38 mm. Nachet. Ocular 1. Objektiv I. Einge-
schobener Tubus.

1. Mundhöhle. 2. MECKEL'scher Knorpel. 3. Zone von dichtgedrängten
embryonalen Bildungszellen zwischen MECKEL'schem Knorpel und 4. der
ersten Anlage des M. masseter. 5. Pigmentschicht der Eetina. 6. Eetina.

1) J. Kazzandee, Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Kau-
muskulatur, Mitteilungen aus dem embryologischen Institut der k. k,

Universität in Wien, 1888.
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nungen, welche die Insertionsweise der Kaumuskeln in den verschie-

denen Stadien ihrer Entstehung darbietet, um die Angabe derjenigen

Embryologen zu prüfen, welche behaupten, daß gewisse Muskeln wäh-

rend ihrer Ausbildung eine Art von Verschiebung ihrer Insertions-

stellen zeigen. So führt Kölliker^) das Beispiel des M. mylo-

hyoideus an , der sich ursprünglich an den JVlECKEL'schen Knorpel,

später aber — wie bekannt — an den Unterkiefer anheftet. Es

würde dieser Muskel im Sinne Kölliker's einer Art von Verschie-

bung vom MECKEL'schen Knorpel auf den Unterkiefer unterliegen.

Auch die Kaumuskeln stehen ursprünglich in Beziehung zum

MECKEL'schen Knorpel, denn im jüngsten Stadium ihres Erscheinens

(dies erfolgt bei Schafembryonen , wenn sie
,
gemessen vom Scheitel

~
-^hsT^O»^
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vi 4-
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-

(
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Fig. IL Frontalschuitt. Schafembryo. Länge, gemesseu vom freieu

Rande des Oberkiefers zur Schwauzspitze = 45 mm. Nachet. Ocular I.

Objektiv I. Eingeschobener Tubus. 7. .M. mylo-hyoideus. 8. Zunge. 9.

Nerv, alveol. inf. 10. Muskelbündel, welche beim Schafe vom M. biventer

zur unteren Fläche des M. mylo-hyoideus ziehen. Die sonstigen Bezeich-

nungen wie bei Fig. I.

1) A. KöLLixER, Grundriß der Entwickelungsgeschichte des Menschen
und der höheren Tiere, Leipzig 1880, S. 308.

16*
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zur Schwanzspitze, 33 mm lang sind) existiert bloß dieser, während

vom Unterkiefer noch keine Spur vorhanden ist. Die Kaumuskeln

sind jedoch schon in diesem Stadium vom MscKEL'schen Knorpel

durch eine ziemlich breite Zone geschieden, welche aus sehr dicht-

gedrängten embryonalen Bildungszellen besteht, die sich durch ihre

leichte Färbbarkeit in Karmin auszeichnen. Die Kaumuskeln inserieren

sich an der äußeren Peripherie dieser Zone; diese letztere verhindert

demnach eine Berührung zwischen Kaumuskeln und dem MECKEL'schen

Knorpel (Fig. I).

Schon in Embryonen, die, gemessen vom freien Rande des Ober-

kiefers zur Schwanzspitze, 45 mm lang sind, sieht man an einigen

Schnitten die erste Spur der Entwickelung des Unterkiefers, in Form

eines sehr dünnen Streifens, an der äußeren Seite des MECKEL'schen

Knorpels, und zwar in jener Zone von dichtgedrängten embryonalen

Bildungszellen, welche sich schon im jüngsten Stadium zwischen

MECKEL'schem Knorpel und den Kaumuskeln befinden. Die letzteren

inserieren sich auch in diesem Stadium, wie im vorhergehenden, an

der äußeren Peripherie der erwähnten Zone (Fig. II und III).

An Embryonen, die, gemessen vom freien Rande des Oberkiefers

zur Schwanzspitze, 60 mm lang sind, sieht man, daß der Unterkiefer

schon im ganzen Gebiete der Kaumuskeln in Entwickelung begriffen

ist, und zwar, konstant in jener Zone, welche, wie erwähnt, den

Fig. III. Schnittrichtung, Objekt und Bezeichnungen wie bei der

Fig. I. Nachet. Ocular I. Objektiv V. Eingeschobener Tubus,
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MECKEL'schen Knorpel umgiebt, und die Kaumuskeln inserieren sich

auch in diesem Stadium an der äußeren Peripherie jener Zone (Fig. IV).

10

Fig. IV. Frontalschnitt. Schafembryo. Länge, gemessen vom freien

Rande des Oberkiefers bis zur Schwanzspitze = 60 mm. Nachet. Ocu-
lar I. Objektiv I. Eingeschobener Tubus. 11. M. pterygoideua intern.

12. Anlage des Unterkiefers, Sonstige Bezeichnungen wie in Fig. I u. II.

Es folgt aus diesen Untersuchungen, daß bei den Schafembryonen

die Insertion der Kaumuskeln während der Entwickelung keine Ver-

schiebung erleidet, weil dieselben sich nie direkt an den Meckel-
schen Knorpel , sondern immer an jene Zone von embryonalen Bil-

dungszellen ansetzen, welche ihn umgeben. In dieser Zone entwickelt

sich der Unterkiefer, das heißt, er wird zwischen den MECKEL'schen

Knorpel und die Kaumuskeln eingeschaltet, so daß letztere ihren

ursprünglichen Sitz, resp. Insertion auch zur Zeit des Erscheinens des

Unterkiefers beibehalten.

Diese an Schafembryonen gemachten Beobachtungen stimmen voll-

kommen mit denjenigen Vorgängen überein, welche ich früher an

Huhnembryonen feststellte.



228

Nachdruck verboten.

Die Entwickelung des neunten l)is zwölften Kopfneryen bei

der Katze.

Von Patjl Maetin, Professor an der Tierarzneischule in Zürich.

Außer zahlreichen anderen Forschern hat auch His die Entstehung

dieser Nerven untersucht. In Bezug auf Glossopharyngeus, Vagus ^)

und Accessorius stimmen meine Befunde vollständig mit denen von

His überein, betreflfs des Hypoglossus weiche ich jedoch von ihm ab.

His hat vollkommen Recht, wenn er am verlängerten Mark und

am Halsmark die ventralen Wurzeln und die Seitenwurzeln
aus Neuroblasten entstehen läßt. Die Fasern der ersteren ziehen fast

gerade nach außen, die der letzteren laufen erst dorsal und dann in

scharfer Umbiegung, welche zum größten Teil im Randschleier liegt,

auswärts. Die Neuroblasten derselben liegen teils tief, in der Nähe jener

der ventralen Wurzeln, teils aber auch dicht an der ümbiegungsstelle

und einzelne schieben sich sogar bis in den Randschleier vor, wie dies

auch bei den ventralen Wurzeln der Fall ist.

Die dorsalen Wurzeln entstehen in gleicher Weise wie am
übrigen Teile des Medullarrohres.

Am Glossopharyngeus wird eine kräftige dorsale Wurzel

dicht hinter der Ohranlage gefunden, dazu zwei Ganglien, das kleinere

Ganglion petrosum dicht am Austritt aus dem Medullarrohr und die

fast doppelt so große Anlage der peripheren Ganglien seitlich von

der Rachenhöhle. Von dem seitlich gelegenen Eintritt der dorsalen

Wurzel ziehen die Fasern erst dorsal, biegen dann caudal um und

schließlich wachsen sie au der Grenze zwischen Kernzone und Rand-

schleier in das verlängerte Mark hinab.

Bei Katzenembryonen von 1 cm Länge besteht die sog. aufstei-

gende, besser absteigende Glossopharyngeuswurzel nicht aus Glosso-

pharyngeus-Fasern allein, sondern es läßt sich von der „aufsteigenden"

Trigeminuswurzel her ein deutliches, seitlich zusammengepreßtes Bün-

del verfolgen , welches an jener Stelle in die „aufsteigende" Glosso-

pharyngeuswurzel einläuft, wo diese im verlängerten Mark caudal

umbiegt.

1) Am Vagus finde ich mehr Ganglienanlagen. S. meine Arbeit „Die

erste Entwickelung der Kopfnerven bei der Katze", österr. Monatsschr. f.

Tierheilkunde, Septemberheft 1890. Bemerken möchte ich, daß ich dort

Seitenwurzeln und eigentliche ventrale Wurzeln nicht streng auseinander

gehalten habe.
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(Grenauere Untersuchung bei 0,9 und 0,8 cm langen ßmhryoneii

ergeben, daß dieses Bündel dem Facialis angehört. Seine Fasern

laufen beim 0,8 cm langen Embryo vom Ganglion geniculi nach der

Austrittstelle des Facialis aus dem Medullarrohr , steigen zwischen

Randschleier und Kernzone dorsal hinauf, um dann caudal umzu-

biegen. Sie lassen sich in dieser Richtung noch eine Strecke weit

verfolgen, ohne jedoch die Höhe des Glossopharyngeus zu erreichen.

Erst beim 1 cm langen Embryo sind sie so weit hinabgedrungen, um
einen Bestandteil der „aufsteigenden Glossopharyngeuswurzel" bilden

zu können. Diese Thatsache ist nach den Befunden von His, wonach

die früher entstehenden Bahnen im verlängerten Mark tiefer liegen,

als die später auftretenden, so zu erklären : Die Ganglien sämtlicher Kopf-

nerven senden, sofern sie sich weiter ausbilden und nicht vergäng-

licher Natur sind und mit Ausnahme des Ganglion Olfactorii u. acustici

ihre Fasern ins verlängerte Mark, bezw. Halsmark hinab. Die Bündel

der frühzeitig sich entwickelnden Ganglien (Vagus, Glossopharyngeus

und.'.Facialis) vereinigen sich zum großen Teil in der sog. aufsteigen-

den Glossopharyngeuswurzel. Das Trigeminusganglion , zugleich mit

dem Facialisganglion entstehend, bleibt im Anfange etwas in der Ent-

wickelung zurück. Seine Fasern haben auch einen längeren Weg und

kommen daher erst zu einer Zeit im verlängerten Mark an , wo die

gemeinschaftliche dorsale Wurzel von Facialis, Glossopharyngeus und

Vagus „schon von anderen Teilen des verlängerten Markes bedeckt ist".

Es bestätigen also diese Befunde die His'sche Anschauung von der

Lagerung der Nervenbahnen und der Centren.

Außer der dorsalen Wurzel finden sich am Glossopharyngeus noch

einige Fäden einer Seite nwurzel, welche den motorischen Teil des

Nerven bilden.

Ganz ähnlich wie der Glossopharyngeus verhält sich der Vagus.
Aus seiner dorsalen Wurzel sieht man bei 1 cm langen Embryonen

einzelne Fasern in die „aufsteigende" Glossopharyngeuswurzel ein-

lenken. Für mich steht daher die Beteiligung des Vagus an diesem

Bündel außer Zweifel. Die motorische Vaguswurzel entsteht in gleichei-

Weise aus seitlichen Neuroblasten, von denen die Fasern im Bogen

nach außen ziehen, wie beim Glossopharyngeus.

Vergleichen wir nun Facialis, Glossopharyngeus und Vagus, so

findet sich viel Ähnliches an ihnen. 1) Dorsale Wurzeln, deren Fasern

sich wenigstens teilweise in ein zum Halsmark hinabziehendes Bündel

vereinigen, 2) Seitenwurzeln am Facialis, den eigentlichen Hauptteil,

d. h. die motorische Wurzel bildend, am Glossopharyngeus und Vagus

nur wenig entwickelt. Beim Facialis nimmt der Kern der Seiten-
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Wurzel später eine allerdings mehr ventrale Lage an und wird sein

Knie infolge dessen schärfer umgebogen als bei den beiden anderen

Nerven. Inwiefern der Abducens, Oculomotorius und Trochlearis mit

diesen drei Nerven übereinstimmen, wollen wir nachher in Erwägung

ziehen.

In Hinsicht auf die morphologische Stellung des Hypoglossus
muß ich der Anschauung von His entgegentreten und mehr der von

Feoriep mich anschließen. Wie dieser, finde ich eine Anzahl ventraler

Wurzeln, welche den endgiltigen Nerven zusammensetzen. Die Zahl

derselben ist nach meinen Befunden allerdings größer, als Frokiep

anzunehmen scheint. Er spricht von drei Gruppen von Wurzelfäden,

sagt aber nicht, ob er diese auch drei Wurzeln gleichwertig erachte.

Bei der Katze sind es mindestens fünf solcher, wobei aber nicht aus-

geschlossen ist, daß Abweichungen nach der Tierart, ja selbst bei ein-

zelnen Individuen vorkommen.

Die dorsale Wurzel besteht nach Fkoriep aus einem Ganglion

mit dazu gehörigen Wurzelfäden, welches der letzten Abteilung der

ventralen Wurzel angehörig ist. Auch hier finde ich bei der Katze

mehr, d. h. mindestens 5. Der Entwickelungslauf der Ganglien ist

dabei folgender : in der ersten Anlage ist die Ganglienleiste im Gebiet

des Glossopharyngeus bis Hypoglossus in der caudalen Partie am wei-

testen voran. Später sind die kranialen Ganglien des Hypoglossus

größer als die caudalen, doch stellt sich auch der Schwund früher an

ihnen ein, so daß schließlich das hinterste noch am umfangreichsten

ist. Dies mag vielleicht der Grund sein, weshalb Frokiep nur ein

wohlentwickeltes Ganglion fand.

Auch an den ventralen Wurzeln findet ein Wechsel in der Größe

statt, indem anfangs die kranialen Bündel verhältnismäßig stärker sind

als später. Ob am ausgebildeten Nerven sämtliche ventrale Wurzel-

fäden sich beteiligen, läßt sich bei dem Schwund der dazu gehörigen

dorsalen Wurzeln schwer entscheiden, doch scheint es mir sehr wahr-

scheinlich.

His steht den Anschauungen Froriep's gegenüber, indem er den

Hypoglossus als einen Teil d6s Vagus auffaßt. Daß das von Frokiep

gefundene Ganglion dem Hypoglossus angehöre, bestreitet His. Er

führt dagegen an, daß das Ganglion jenseits der Nackenbeuge, vom

Kopf aus gerechnet, gelegen sei , der Hypoglossus beziehe jedoch alle

seine Fasern von der kopfwärtigen Seite der Nackenbeuge. Ich kann

hierin keinen Grund finden, der geeignet wäre, Froriep's Deutung

dieses Ganglion umzustoßen, denn es ist nicht gesagt, daß die Nacken-

beuge unbedingt das Kopfgebiet begrenzen müsse. In seinem Schema
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S. 372, Archiv f. Anat. und Physiol., 1887, zeichnet His ein Vagus-

ganglion und 7 dem Hypoglossus angehörige ventrale Wurzeln. Soll

man nun annehmen, alle diese ventralen Wurzeln seien jemals ohne

dorsale geblieben, oder soll man in dem einen Ganglion die Anlage

von 7 verschmolzen sich denken. Ich glaube, wenn man nach ent-

sprechenden Ganglien sucht und findet sie , wenn auch nur als vor-

übergehende Anlagen , so wird wohl niemand mehr die Zusammen-
gehörigkeit beider verneinen können. Froriep's Ganglion mag aller-

dings noch hinter der Nackenbeuge liegen , die von mir gefundenen

reichen aber auch noch bis vor dieselbe, d. h. weit in das Kopfgebiet.

Der Accessorius endlich ist kein Nerv für sich, sondern er

gehört als Seitenwurzel den Segmenten vom 7. Halsnerven bis zum
Glossopharyngeus an und entsteht in der von His beschriebenen Weise.

Im Gebiete der Halsnerven haben wir also drei Wurzeln, eine

dorsale, eine Seitenwurzel (Accessorius) und eine ventrale. Im Hypo-

glossusgebiet gehen die dorsalen später verloren, nachdem sie sich an-

gelegt, ventrale (Hypoglossus) und Seitenwurzeln (Accessorius), sind

kräftig entwickelt. Bei Vagus und Glossopharyngeus entwickeln sich

nur dorsale und Seitenwurzeln, Beim Facialis wieder alle drei, d. h.

dorsale und Seitenwurzel bilden den eigentlichen Facialis, die ventrale

den Abducens. Im Trigeminusgebiet fehlt ebenfalls die ventrale

Wurzel, dorsale und seitliche (motorische) entwickeln sich kräftig. Im
Oculomotoriusgebiet ist die ventrale Wurzel sicher vorhanden als Ocu-

lomotorius, die dorsale tritt als vergängliche Anlage auf (s. meine

Arbeit in der österr. Monatsschr., September 1890). Ob der Trochlearis

mit einer Seitenwurzel in Zusammenhang zu bringen ist, bleibt noch

zu untersuchen. Wenn wir aber die Austrittslinie von Oculomotorius,

Abducens und Hypoglossus als Hypoglossuslinie bezeichnen, so dürfen

wir die der motorischen Trigeminuswurzel , des motorischen Teiles

von Facialis, Glossopharyngeus und Vagus als Accessoriuslinie an-

sprechen.

Endlich möchte ich noch erwähnen, daß ich in Übereinstimmung

mit Froriep drei ürsegmentanlagen in der Hinterhauptregion der

Katze finde. Der hinterste derselben ist beim Embryo von 3,25 mm
am größten , der beiden vorderen nur rudimentär, Chiarugi findet

bei Säugern 4 solcher Anlagen gleichmäßig entwickelt und mit Muskel-

platten versehen. Wie van Wijhe kann ich bei der Katze die Bil-

dung einer Muskelplatte nicht nachweisen. Auch finde ich im Gegen-

satz zu Chiarugi schon bei den jüngsten Formen ein Kleiner- und

Verschwommenerwerden von hinten nach vorn. Es scheint demnach,

daß bei der Katze nicht nur die Zahl der nachweisbaren ürsegmente
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kleiner ist, als bei den von Chiarugi untersuchten Tieren, sondern

daß die Anlage überhaupt schon rudimentär ist.

Es ist also beim Embryo eine Zeit lang eine Übergangszone

zwischen Stamm und Kopf vorhanden, indem hier die Nerven dieselbe

Anlage zeigen wie am Hals und indem Ursegmente vorhanden sind.

Später wird der Übergang verwischt durch Schwinden der dorsalen

"Wurzeln im Hypoglossusgebiet und durch Verlust der angelegten

Gliederung in Ursegmente.

Zürich, den 20. März 1891.

Nachdruck verboten.

Über den Sulcns ethmoidalis der Lamina cribrosa des Siebbeines.

Von Dr. L. Stieda, Professor der Anatomie in Königsberg i. Pr.

Mit 2 Abbildungen.

Im Juliheft 1890 des Journal de l'anatomie et de la Physiologie

(PoucHET et DuvAL, Paris 1890) erwähnt Trolard bei Gelegenheit von

Erörterungen über die Dura mater einer Furche an der Lamina
cribrosa des Siebbeines, die mit dem Nerv, ethmoidalis und der

gleichnamigen Arterie in Beziehung steht, und bezeichnet die Furche als

bisher noch nicht beschrieben („il existe aussi endehors de
la lame cribl6e un petit sillon, qui u'a pas encore 6t6

d6crit").

Ich machte Herrn Dr. P. v. Wickert auf diese Abhandlung und

auf die betreflende Stelle aufmerksam mit dem Hinzufügen, daß die

fragliche Furche wohl beschrieben, aber sehr wenig bekannt sei; er

solle an dem Knochenmaterial der Königsberger Sammlung über die

Häufigkeit des Vorkommens der Furche sowie über die Beziehung desselben

zu A. und N. ethmoidales Untersuchungen anstellen. Herr Dr. Wickert
hat unter meiner Aufsicht diese Untersuchungen angestellt und das

Resultat derselben in seiner Doktordissertation (Über den Canalis

ethmoidalis, Königsberg i. Pr. 1891, 38 S. mit einer lithogr. Tafel, 8")

veröffentlicht. Ich berichte hier über die Resultate , soweit dieselben

sich auf den fraglichen Sulcus ethmoidalis der Lamina crib-

rosa beziehen.

Bei der geläufigen Beschreibung des Nervus und der Art, ethmoi-

dalis wird gewöhnlich gesagt, daß beide Gebilde durch das For. ethmoi-
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dale anterius aus der Orbita in den Schädel hineintreten und von dort

aus durch eines der Löcher der Lamina cribrosa in die Nasenhöhle über-

gehen. Von einem Verlaufe des Nerven und der Arterie auf der S i eb-

platte wird nur selten gesprochen, ebensowenig wird kein be-

stimmtes Loch in der Siebbeinplatte als die Austrittsstelle jener Ge-

bilde namhaft gemacht.

Das sog. Foramen ethmoidales anterius ist, genaugenommen

kein Foramen, sondern nur der Anfang eines Kanals, der zwischen Sieb-

bein und Stirnbein sich hinzieht. Der Kanal selbst wird durch zwei

Furchen, besser durch zwei Halbkanäle gebildet. Es findet sich

am breiten Rande des Stirnbeins, sowie oben am Siebbein — dort, wo

beide Knochen seitlich zusammenstoßen — auf jedem Knochen eine

Furche (Semicanalis ethmoidalis). Bereits Albin (Lib er de

sceleto, Leiden 1762, S. 168) gebraucht für diese Furche den Namen
Semicanaliculus; doch ist diese Bezeichnung später gänzlich in

Vergessenheit gerathen.

Unter 33 isolierten Stirnbeinen wurde an 29 ein mehr oder

weniger deutlich ausgeprägter Halbkanal beobachtet; derselbe ließ

sich über die ganze ßandfläche des Stirnbeins verfolgen; auf

beiden Seiten 18 Mal und auf einer Seite 11 cm. An 14 Stirn-

beinen wurde entweder auf beiden Seiten oder nur auf einer Seite der

Halbkanal durch eine Knochenleiste geschlossen, so daß der Anfang

des Halbkanals sich zu einem wirklichen For. ethmoidale (anterius)

gestaltete. Ein geschlossener Kanal statt des Halbkanals würde nur

an 3 Stirnbeinen (zweimal einseitig und einmal beiderseitig) an Er-

wachsenen und an 3 jugendlichen Stirnbeinen beobachtet. Die Länge

des Halbkanals beträgt im Mittel 6 mm, sie schwankt zwischen 2 und

10 mm. Als Resultat ergiebt sich: in drei Vierteln aller Stirnbeine

existiert ein Semicanalis entweder auf beiden Seiten oder nur auf

einer Seite; bei der Hälfte aller Stirnbeine existiert der Semicanalis

auf beiden Seiten.

An der oberen Fläche des Siebbeines, dem breiten Saum ent-

sprechend, durch den Stirnbein und Siebbein zusammenhängen, sieht

man an der Grenze des mittleren und unteren Drittels einen kleinen Aus-

schnitt, der mit dem gleichliegenden am Stirnbein zur Bildung des

For. ethmoidale anterius zusammentritt. Von hier aus läßt sich

schräg über den beschriebenen Saum hinweg eine medianwärts ver-

laufende Furche beobachten: das ist der Semicanalis ethmoi-
dalis des Siebbeines. Dieser Halbkanal vereinigt sich mit dem gleich-

namigen des Stirnbeines zur Bildung des Canal, ethmoidalis
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Fig. 1.

anterior. Der Semicanalis wurde unter 15 Siebbeinen 12 mal ge-

sehen und zwar 7mal auf beiden Seiten, 5mal auf einer Seite.

Von der medialen (cerebralen) Öffnung des Canalis ethmoi-
dal i s aus verläuft über den vorderen Teil der Siebbeinplatte, mitunter

hart an der lateralen Grenze desselben von hinten nach vorn median-

wärts eine deutliche Furche (Fig. 1 u. 2). Sie zieht in einem

median gekrümmten Bogen zu der am
vorderen Rande der Lamina cribrosa

befindlichen lateralen Incisur (am gan-

zen Schädel zu dem lateralen Loch). In

einzelnen Fällen rückt diese Furche so

sehr au den Rand der Lamina cribrosa,

daß sie von dem daran stoßenden Teil

des Stirnbeines vollkommen überlagert

wird; sie erscheint in solchen Exem-

plaren nicht nach oben, sondern median-

wärts geöffnet. Nie wird die Furche

zu einem vollständigen Kanal geschlossen.

Diese Furche ist der Sulcus eth-
moidal is. Die Länge des Sulcus

schwankt zwischen 4 und 16 mm, die

Breite zwischen 1,5 und 2 mm, einmal war der Sulcus 4 mm breit. Auf
diese Furche hat Trolard die Aufmerksamkeit gelenkt, in der Meinung,

die Furche sei bisher noch nicht bekannt. Unter 15 isolierten Sieb-

beinen konnte der Sulcus ethmoidalis 14 mal gesehen werden

und zwar auf beiden Seiten lOmal, auf einer Seite 4mal. Man kann

demnach nur behaupten, daß ausnahmslos ein Sulcus ethmoidalis

laminae cribrosae ossis ethmoidei existiert.

Die Untersuchung an 87 in gewöhnlicher Weise horizontal aufge-

sägten Schädeln ergab folgendes: unter den 87 Schädeln konnten

nur 74 benutzt werden, weil an 11 Schädeln die Lamina cribrosa

defekt war, und bei 2 die Crista galli so niedrig und so breit, daß

sie in Verbindung mit den nahe herantretenden Partes orbitales die

Lamina vollkommen verdeckte.

Unter den 74 Schädeln fand sich an 47 Exemplaren der Sulcus

ethmoidalis auf beiden Seiten, an 20 Exemplaren auf einer Seite —
die andere Seite war defekt. — An 4 Schädeln war kein Sulcus

ethm. zu sehen; trotzdem fehlte er nicht: der Sulcus befand sich am
unteren Rande der Partes orbitales

; an einem Schädel war der Sulcus

nur einseitig nicht zu sehen, die andere Seite war zerschlagen. Mit-

bin fand sich unter 74 Schädeln bei 72 Exemplaren der Sulcus
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Fig. 2.

ethmoidalis — auf der Lamina cribrosa 67 mal und auf den Part,

orbitales des Stirnbeines 5 mal.

Nur an zwei Schädeln konnte kein Sulcus ethmoidalis gesehen

werden.

Der Verlauf des Sulcus ist — wie

beim Siebbein schon bemerkt wurde —
leicht bogenförmig, mit der Konvexität

medianwärts (Fig. 1); einige Male zeigte

sich der Verlauf auch mehr gerade.

(Fig. 2).

Wo hat die Furche vorn ihr Ende V

Im Schädel finden sich zu beiden
Seiten der Crista galli 2 Löcher, ein

mediales und ein laterales; das

mediale ist meist größer, schlitzförmig,

das laterale klein; doch ist die Gestalt

des medialen sehr wechselnd.

Unter den 74 Schädeln konnte nur

ein einziger gefunden werden, bei dem zu beiden Seiten der Crista

galli nur eine kleine Öfluung sichtbar war.

In dem lateralen Loch nun findet der Sulcus ethmoidalis
sein Ende; durch dieses Loch verläßt der N. ethmoidalis die

Schädelhöhle. Das mediale Loch beherbergt nur einen kleinen Zipfel

der harten Hirnhaut.

Der N. ethmoidalis wird von der Art. ethmoidalis be-

gleitet, zieht aus der Orbita in das Foramen ethmoidale anterius

hinein, durchläuft den Canalis ethmoidalis zwischen Stirnbein und

Siebbein und tritt in die Schädelhöhle hinein. Hier läuft er auf
der Siebbeinplatte in der oben beschriebenen Furche (Sulcus
ethmoidalis) bis zum lateralen Loche seitlich in die Crista

galli und verläßt durch dieses Loch die Schädelhöhle, um in die

Nasenhöhle einzutreten. Der Nerv ist während seines Verlaufes in

der Schädelhöhle von der Dura mater bedeckt, nicht eingeschlossen;

er zieht gleichsam zwischen der Dura mater und dem Schädel hin.

Die Bildung des Canalis ethmoidalis durch Zusammentritt des

Siebbeins und des Stirnbeins ist in den Hand- und Lehrbüchern der

Anatomie mehr oder weniger genau beschrieben.

Über den Sulcus ethmoidalis des Siebbeins dagegen findet

sich äußerst wenig. Ich vermag eigentlich nur zwei Anatomen zu

nennen, die den Sulcus ethmoidalis beschrieben haben: Henle und
QUAIN.
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Henle (Handbuch der systemat. Anatomie, Bd. I, Braunschweig

1867, S. 126) schreibt: Alle diese Öffnungen werden von Ästchen des

N. olfactorius durchsetzt, mit Ausnahme der vordersten jederseits,

welche häufig von dem Sieb- und Stirnbein gemeinschaftlich gebildet

wird und dem N. ethmoidalis den Durchtritt aus der Schädelhöhle in

die Nasenhöhle gestattet. Oft grenzt ein feiner und niedriger
Kamm, dich t am Seitenrande der Siebplatte und diesem
parallel verlaufend, eine Rinne für den N. ethmoi-
dalis von der eigentlichen Siebplatte ab." — Daß zu beiden

Seiten der Crista galli zwei Löcher sind , wird von Henle freilich

nicht hervorgehoben, doch sind auf der bezüglichen Abbildung (Fig. 113,

S. 126) zwei Löcher sichtbar und das laterale Loch ist als die Aus-

trittsöffnung markiert. Die Rinne selbst ist aber nicht abgebildet.

Bei QuAiN (Elements of Anatomy edited by Schäfek and Thane,

Vol. II, Pars I, Osteology by Prof. Thane, 10 Edit. London 1890, S. 49)

heißt es : „As the anterior extremity is a small fissure on each side

of the crista galli close to its base; and externally to this is a notch
or foramen, connected by a groove with the anterior internal

orbital canal, which transmits the nasal branch of the ophthalmic

nerve". In der deutscheu Übersetzung einer älteren Auflage Quain's

von Hoffmann (2. Aufl., Erlangen 1877, S. 142) wird gesagt: „Am
vorderen Ende ist auf jeder Seite der Crista galli dicht an ihrer Basis

eine kleine Spalte, Fissura ethmoidalis anterior und nach außen eine

Öffnung, die gewöhnlich mit dem Foramen ethmoidale anterius durch

eine Furche in Verbindung steht ; durch diese läuft der Nasenast des

R. ophthalmici trigemini". — In der bezüglichen Abbildung (Fig. 99

auf S. 143) sind aber weder die Furche noch das Loch vorn gezeichnet.

In der neuesten englischen Ausgabe dagegen findet sich eine neue

Figur 49 (p. 49), auf welcher die Furche wohl bezeichnet (groove

of nasal nerve), allein nicht deutlich genug gezeichnet ist; die

beiden Löcher vorn sind nicht scharf genug kenntlich gemacht.

Alle anderen Autoren, deren Namen und deren Hand- und Lehr-

bücher hier der Reihe nach zu eitleren, keinen weiteren Zweck hat,

sprechen weder von einer Furche auf der Siebbeinplatte, noch geben

sie ein bestimmtes Loch als Austritts-Öffnung des Nerven an. Es wird

nur ganz allgemein bei der Beschreibung des knöchernen Siebbeins

von Löchern der Lamina cribrosa gesprochen und bei der Beschreibung

des Nervus und der Art. ethmoidalis wird nur gesagt, daß die Ge-

bilde in die Schädelhöhle eintreten, über die Siebplatte verlaufen und

durch ein vorderes Siebbeinloch in die Nasenhöhle eintreten.
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Mit Rücksicht auf die geringe Berücksichtigung, die der Sulcus
ethraoidalis erfahren hat und die Mr. Trolard veranlaßt hat, den

Sulcus als einen bisher nicht beschriebenen zu bezeichnen, habe ich mich

veranlaßt gefühlt, in den beifolgenden Figuren den Sulcus ethmoi-
dal i s abbilden zu lassen und durch diese Zeilen die Aufmerksamkeit

der Anatomen auf den Sulcus ethmoidalis als auf eine beständige

Furche zu lenken.

Personalia.
Würzburg. Der bisherige Prosektor, Prof. Dr. Decree, ist in den

Ruhestand getreten.

Privatdozent Dr. Oscäe Schültze ist zum außerordentlichen Professor

ernannt worden.

Dr. FiCK, bisher Assistent, wurde Prosektoi*.

St. Petersburg. Dr. Dostoiewskt ist zum Prosektor der Histologie

und Embryologie in der medizinischen Akademie hierselbst ernannt worden.

ÄnatomiscJie Gesellscliaft.
Ferner angemeldete Vorträge und Demonstrationen für die Mün-

chener Versammlung (vgl. vorige No., S. 206)

:

23) Herr Hexke, Über den Raum der Bauchhöhle und die Erfüllung

desselben durch die Eingeweide.

24) Herr Griesbach, Über Structur und Plasmoschise der „Amoe-

bocyten".

25) Herr Killian (als Gast), Über die Metamerie des Selachierkopfes,

nebst Demonstration von Modellen.

26) Herr Stöhr, Über Demonstrationsmittel.

27) Herr Steinach, Demonstration pigmentierter glatter Muskelfasern.

28) Herr Hansemann, Mitosen menschlicher Leukocyten, mit Demon-

stration.

Privatdozent Dr. Hansemann, Assistent am path. Institut zu Berlin,

und Dr. P. Samassa in München sind in die Gesellschaft eingetreten.

Ihre Beiträge haben durch Zahlung von fünfzig Mark abgelöst

die Herren van Wi.jhe und Schiefferdecker. — Den Beitrag für

1891 haben gezahlt die Herren Munk, Eisler, Leche, Kowalewsky.

Die Einziehung der rückständigen Beiträge für 1891 wird

nach dem Schlüsse der Münchener Versammlung stattfinden.

Der Schriftführer,
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Vorläufige Tagesordnung für die fünfte Versammlung

in München, vom 17.—20. Mai 1891.

Die Sitzungen und Demonstrationen finden in der Anatomischen Anstalt,

Schillerstr. 25, statt.

Sonntag, 17. Mai.

Abends 8 Uhr: Freie gesellige Vereinigung im Kunstgewerbehause,

Pfandhausstr. 7, I. Stock,

Montag, 18. Mai.

1. 9 Uhr morgens: Eröffnung der Versammlung durch den ersten

Vorsitzenden, Herrn Geh.-Rat Prof. Dr. v. Kölliker.

2. Referate und Vorträge bis 1 Uhr.

3. 1—2 Uhr: Pause.

4. Nachmittags von 2 Uhr ab : Vorträge und Demonstrationen.

5. Gemeinsames Essen im Baierischen Hof, Promenadeplatz 19, um
6 Uhr.

Dienstag, 19. Mai.

1

.

8—10 Uhr : Demonstrationen und Besichtigung ausgestellter Prae-

parate.

2. 10—1 Uhr: Referate und Vorträge.

.3. 1—2 Uhr: Pause.

4. Von 2 Uhr ab: Demonstrationen und Vorträge.

5. Abends : Gesellige Zusammenkunft im Arzberger Keller, Nym-
phenburgerstr. 71.

Mittwoch, 30. Mai.

1. 8—10 Uhr: Demonstrationen.

2. 10—1 Uhr: Vorträge.

3. 1—2 Uhr: Pause.

4. Von 2 Uhr ab : Vorträge und Demonstrationen, später geschäft-

liche Schlußsitzung.

Anfragen sind zu richten an die Herren Professoren Dr. C. ton

KuPFFER (Gabelsbergerstr. 76 a) und Dr. Rüdinger (Arcostr. 10) in

München, sowie an den Schriftführer der Gesellschaft, Herrn Prof.

Dr. K. Bardeleben in Jena.

Der Vorstand.

i'roiiimannscho Buclulruckeroi (ilormann Pohlo) In Jena.
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Nachdruck verboten.

Further Contribution to the Morphology of the Vertebrate Head.

By Julia B. Platt.

(Anatom. Laboratory, Freiburg i/Br.)

With 15 Figures.

These studies are practically a continuation of work presented

last October for publication in the Journal of Morphology 0. Through

the kindness of Prof. Wiedeksheim, I have been enabled to continue

my investigations in his laboratory, and the result of further study

on the early development of Acanthias is here summarily sub-

mitted. I gratefully acknowledge my indebtedness to Prof. Wiedeks-

heim for the privileges he has accorded me. I would also acknowledge

the kind assistance of Dr. Keibel.

1. TheAlimentaryCanal.
At the time when the head of Acanthias begins to be folded off

from the surrounding blastoderm, and while the neural plate is still

quite flat, the alimentary canal is found to extend to the anterior

limit of the embryo, lying here in close contact with the ectoderm.

Cross sections show the canal to extend even further forward than the

neural plate. Figs. 1 and 2 are sections from the same embryo.

In fig. 1 the lumen of the alimentary canal first comes into section.

Fig. 2 is five sections posterior to fig. 1, and passes through the

Fig. 1. Fig. 2.

Figs. 1 and 2. Sections through an embryo just beginning to be folded off from the

blastoderm. Fig. 1 is five sections anterior to fig. 2. ali wall of alimentary canal.

ect ectoderm. I. ali lumen of alimentary canal, n. pi. neural plate.

1) J. B. Plaxt, Contribution to the Morphology of the Vertebrate

Head, founded on the Study of Acanthias vulgaris.
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anterior margin of the neural plate. At this stage, the first few pairs

of mesodermic somites have been formed, and the mesoderm extends

forwards from these somites in a pair of lateral plates which fuse with

the endoderm in the dorsal wall of the alimentary canal. Somewhat

later, anterior cavities appear in the mesodermic plates, which are

then seen to end with the mandibular cavities, each of which is

partially divided into an anterior and a posterior portion by a septum

extending laterally from the median wall of the cavity (fig. 3 sept).

Sections lateral to that given in fig. 3 show that the cavities marked

2 and 2' unite with one another, and consequently that the septum

is incomplete. Posteriorly the walls of the mandibular cavities are

quite free from connection with the alimentary canal, at the stage

represented in fig. 3, while anteriorly the median dorsal wall of the

cavities is still directly continued into the dorsal wall of the alimen-

tary canal.

Fig. 3. Section through an embryo in which the mandibular cavity is forming.

2 and 2' mandibular cavities. 3 third head cavity (van Wijhe). 9, 10 head cavities.

n. pi. neural plate, mes. so line of mesodermic somites, ali alimentary canal, sept sep-

tum in mandibular cavity.

In the region of the posterior somites, the notochord has been

extruded from the endoderm, but as it passes forwards, it gradually

sinks into the dorsal wall of the alimentary canal, and ends anteriorly

in the thickened mass of tissue which here forms the median connection

between the walls of the mandibular cavities. Beyond the anterior

limit of the mesoderm, the alimentary canal originally extends forwards

as a simple tube showing no further diiferentiation than a slight

thickening in its dorsal wall continuous with that in which the chorda

ends. Soon , however , the floor of the neural plate at the anterior

end of the embryo, begins to sink in its median portion. This takes

place before the sides of the plate curve upward anticipating the

formation of a closed tube. Corresponding to the depression in the

floor of the neural plate , the cells of the alimentary canal below, are

closely crowded upon one another, while the lumen they enclose gra-

dually disappears. Meanwhile those cells which here formed the

thickened mid- dorsal wall of the canal have extended laterally, and
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a small median groove opening into the canal is found between them.

Cross sections through this region now resemble those made at an

earlier stage through the region where the dorsal wall of the alimen-

tary fcanal was continued laterally into the anterior wall of the mandi-

bular cavities. Here as there, the thickened wall of the canal bounds

a dorsal groove, and is continuous with the rudimentary mesoderm.

Fig. 4 is a sagittal section passing, at this stage, through the

anterior end of the alimentary canal near its axial line, and showing,

between the points a and /, the relations above described. At d the

depression in the floor of the neural plate is seen. At a' the anterior

end of the alimentary canal is continued dorsally in a groove, ^, which

at i passes out of section, owing to a slight curve in the long axis

of the embryo.

Fig. 4. Fig. 5.

Fig. 4. Sagittal section showing the anterior extremity of the chorda canal, d me-
dian Anlage of the „anterior" head cavities. 1' median Anlage of the praemandibular
head cavities, g chorda groove, d depression iu the floor of the neural plate, n. pi-

neural plate, mes mesoderm, all wall of alimentary canal, ect ectoderm.

Fig. 5. Sagittal section showing the reduction of the anterior extremity of the ali-

mentary canal, hr brain, ect ectoderm, n. cl closure of neural plate, a median An-
lage of the anterior head cavities, z'/i/* infundibulum. Ch chorda, ali alimentary canal.

m 1 median portion of praemandibular cavities, m 2 median part of mandibular cavities.

The lateral edges of the neural plate now begin to curve upward,

and ultimately meet and fuse. The anterior limit of this fusion, which

is just anterior to the extremity of the primitive alimentary canal

(fig. 5 n. cL), is the Anlage of the optic stalk. The depression iu

the floor of the neural plate is now seen to be the beginning of the

cranial flexure, and its fundus forms the rudiment of the infundibulum.

Fig. 5 shows the condition of the alimentary canal at this stage.

A portion of its ventral wall is still seen at a anterior to the Anlage
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of the infundibulum, but the cells of the dorsal and lateral walls are

closely crowded together and the lumen they formerly bounded has

entirely disappeared. At either side of the line «w/", fig. 5, the neural

wall comes into close contact with the external ectoderm, and as

development continues, the region of contact increases towards the

median line, until ultimately the entire fundus of the infundibulum

comes into contact with the ectoderm, and the anterior portion of the

primitive alimentary canal is thereby severed from the posterior and

permanent canal.

It may be here noticed that the downgrowth in the floor of the

brain which gives rise to the infundibulum is primarily bilateral and

not median.

The fate of the cells that formed the anterior portion of the

alimentary canal will be considered with the mesodermic somites.

2. The Notochord.
In regard to the diflerentiation of the notochord from the endo-

derm, I have little to add to what is already well known. The ap-

pearance of a longitudinal groove in the dorsal wall of the alimentary

canal, the concentric arrangement of the cells about this groove, its

final closure, the extrusion of the chorda from the endoderm, and the

reuniting of the walls of the alimentary canal below, have been des-

cribed, and do not differ essentially in Acanthias from similar events-

described by Kuppfer for Petromyzon i), or by Hatschek for Am-
phioxus 2). The first stage in the differentiation of the chorda, namely,

the deepening of the cells in the dorsal wall of the alimentary canal,

and the appearance there of a longitudinal groove, extends in Acanthias

to the anterior extremity of the primitive canal (fig. 4 g). The
chorda-Anlage, however, undergoes here a retrogressive development

corresponding to that which affects the alimentary canal, and the defi-

nitive chorda does not extend beyond the cells which, in the dorsal

wall of the alimentary canal unite primitively the walls of the mandi-

bular cavities. The peculiar contortions to which the anterior end of

the notochord is subject after its complete separation from the endo-

derm, show that the retrogressive development begun at the anterior

extremity of the embryo with the reduction of the chorda-Anlage»
still continues in the earliest stages of the fully formed chorda.

1) C. KuPFFEB, „Die Entwickelung von Petromyzon Planeri". Archiv
f. mikroskop. Anat., 1890.

2) B, Hatschek, „Studien über Entwickelung des Amphioxus". Arbeiten
a. d. Zool. Institut d. Univ. Wien, 1881.
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3. The M e s d e r m i c Somites.

The first mesodermic somites to be formed lie in the region

marked 10^ fig. 3. Whether the very somite thus designated or an

adjacent one be first formed, I am unable to say. Anterior to this

region, at an earlier stage than that represented by fig, 3, the meso-

derm contains no cavity, but consists of two lateral plates fusing in

the median line with the endoderm in which the anterior end of the

chorda is also lost. Later three pairs of cavities appear in the anterior

portion of the mesodermic plates (f i g. 3 ^, 2' and 3). The posterior

of these cavities is known as the third head cavity (van Wijhe ^
),

and from its walls is formed the external rectus eye-muscle, supplied

by the abducens. The two anterior cavities fuse into one , and are

known as the mandibular cavity, from the walls of the anterior portion

of which the superior oblique eye-muscle is formed, together with

another large muscle, lost in early embryonic life. This portion of

the mandibular cavity is supplied by the trochlearis. From the walls

of the posterior portion of the mandibular cavities are formed the

proper mandibular muscles, which are supplied by the trigeminus.

The walls of these three cavities, 5, 2' and 3^ therefore, give rise to

distinct voluntary muscles, supplied by separate nerves. The walls

are further formed from the mesodermic plates which give rise to the

somites of the posterior portion of the head and to the body somites.

I therefore consider each of the three cavities the homologue of a body

somite, since they resemble the body somites in size, position, and

subsequent development.

In my former paper (loc. cit.) I have discussed the development

of the muscles formed from the walls of the anterior cavities (^, 2' and 3)

and will here only allude to the fact that the muscle cells appear

first in the inner walls of the cavities, resembling, in their place of

origin, the origin of the muscle cells of the trunk.

At the stage represented in fig. 3, no cavities have appeared in

the mesoderm between the somites marked 3 and 9 respectively, but

depressions in the dorsal wall of the mesoderm indicate the probable

existence of three intervening segments. The mesodermic plate has

now lost its connection with the endoderm, save in the anterior portion

of the mandibular cavity. Cross sections through this region show ai.

exceedingly interesting relation to exist between the mandibular cavities

and the alimentary canal, inasmuch as the two appear to be in com-

1) VAN Wijhe, „Über die Mesodermsegmente und die Entwickelung

der Nerven des Selachierkopfea". Amsterdam 1882.

18
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munication by means of a slight break between the cells uniting their

walls (fig. 6, left; the plane of the section is not quite true). Succes-

sive sections here resemble closely those figured by Kupffer (loc. cit.)

from the anterior region of the head of Petromyzon, and I think the

true inter pretation here, as there, to

be the reduction by accelerated deve-

lopment of lateral pockets from the

alimentary canal, homologous with those

found in Amphioxus.

Fig. 6. Cross section to show the relation

of the alimentary canal to the mandibular cavity.

ect ectoderm, br brain. Ch. an chorda Anlage»
2 mandibular cavities, ali alimentary canal.

The most anterior mesoderm of the head does not take its origin

from the mesodermic plates, but from the dorsal wall of the alimen-

tary canal. The mesodermic plates end with the mandibular cavities.

However, the connection between the walls of the anterior portion of the

mandibular cavity and the endoderm, bridges the transition from mandi-

bular to praemandibular mesoderm, and gives the impression of conti-

nuous development. An impression essentially true it we may be allowed

to draw an homology between the development of the mesoderm in Elas-

mobranchs and in Amphioxus.

After the compression of the walls of the adimentary canal at

the anterior extremity of the embryo, coincident with the downward

growth of the floor of the brain, the mass of tissue which constitutes

the Anlage of the anterior head mesoderm comes to occupy a pe-

culiar position. The posterior portion of this tissue, namely that con-

tinuous with the walls of the mandibular cavity (m. .2, fig. 5) and that

constituting the Anlage of the praemandibular cavity (m. 1) now

extends in a line at right angles to the long axis of the embryo,

while the anterior portion of the tissue, which lies in front of the

Anlage of the infundibulum, maintains its original direction, parallel

to the long axis of the embryo. From this tissue, both posterior and

anterior to the infundibulum, cells are now proliferated laterally. Those

posterior to the infundibulum form the walls of the praemandibular

cavities. Those anterior to the infundibulum form the walls of an

anterior pair of head cavities, not described in other Elasmobranchs.

Fig. 7 is a diagram of the anterior mesoderm, projected upon

a horizontal plane, at a stage previous to the appearance of the two

anterior pairs of head cavities at a and 1. At inf the floor of the
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brain comes in contact with the external ectoderm at either side of

the mesoderraic Anlage, and before the two anterior pairs of cavities

are formed, the mesoderm is severed along the dotted line, and the

contact of the infundibulum with the ectoderm extends from side to

side across the axial line of the embryo.

Fig. 7. Fig. 8.

Fig. 7. Diagram of the anterior mesoderm before the appearance of the two anterior

pairs of head cavities. Ch chorda, inf infundibulum. 1 praemandibular Anlage.
a Anlage of anterior head cavity. 2 and 2' mandibular cavity. 3 third head cavity

(VAN WrjHE).
Fig. 8. Sagittal section after the fusion of the lateral edges of the neural plate.

CTi chorda, br brain, ect ectoderm. V trigeminus. / olfactorius. II Optic stalk, a meso-
derm median to the „anterior" head cavity, x point of fusion of mesoderm a with the

ectoderm, m point of fusion of median praemandibular mesoderm with the ectoderm.

ali alimentary canal.

At the point m fig. 8 a fusion now takes place between the ecto-

derm, the cells forming the anterior limit of the alimentary canal, and

the cells median and ventral to the paired praemandibular cavities.

At the point x^ a fusion also takes place between the ectoderm and

the cells median (a) to the anterior pair of head cavities. These

points of fusion between the ectoderm and cells once constituting a

ventral portion of the primitive alimentary canal, seem to me of interest

as indicating a possible reduction of gill clefts which once belonged

to the anterior region of the head, but which, like the anterior extre-

mity of the canal itself, have disappeared as the cranial flexure devel-

oped. The relations obtaining in this region of the head in embryonic

Teleosts, where the cranial flexure is less marked, add strength to

the above induction, in support of which I shall briefly describe

towards the close of this paper, the formation of the mouth and of

the praemandibular cavity in Batrachus Tau.

The median cells, anterior to the point of the notochord soon

begin to show signs of degeneration, and their place is later occupied

18*
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by several small cavities or breaks in the tissue, which finally fuse

with one another and with the paired praemandibular cavities to form

the single praemandibular cavity of later embryonic life. There can

be no question here of a line of somites recurved upon itself such as

DoHRN^) describes in Torpedo, for the alimentary canal, from which

alone such somites could be formed in the anterior region of the head

(beyond the limit of the mesodermic plates), extends forward of the

infundibulum, and its anterior extremity is not recurved by the cranial

flexure, but cut off".

The position of the cells proliferated from this severed portion

of the canal, to form the walls of the anterior pair of head cavities

is seen from the side in fig, 9 a. The cells which are to form the

walls of the praemandibular cavity are seen at l. The mandibular

cavity, which lies, in its anterior part, lateral to the praemandibular,

has not been represented to avoid confusion. In fig. 9, the two anterior

pairs of cavities have not as yet appeared in the mesoderm that is

to form their walls. Fig. 10 is a section showing the relative positions

of the anterior cavity (a), the praemandibular {1) and the mandi-

bular (2) after the appearance of the two anterior pairs of cavities,

and when the constantly increasing cranial flexure has pushed cavity

a dorsalwards, while crowding the praemandibular cavity still further

below the mandibular. I leave these head cavities here, since my
former paper (loc. cit.) continues their development beyond this stage.

Fig. 9. Fig. 10.

Fig. 9. Diagram showing from the side the relation of the mesoderm in which the

„anterior" and the praemandibular cavities are to appear, ect ectoderm, br brain.

Oh chorda. 1 praemandibular Anlage, m fusion of 1 with the ectoderm, wj/" infundi-

bulum. a Anlage of the anterior head cavity, x fusion of a with the ectoderm, opt

optic vesicle.

Fig. 10. Sagittal section showing the relation of the three anterior head cavitiesjto

one another, ect ectoderm. V trigeminus, c. g. ciliary ganglion, br brain, opt optic

stalk, a anterior head cavity. 1 praemandibular cavity. 2 mandibular cavity.

1) A. DoHKN, „Neue Grundlagen zur Beurteilung der Metamerie des

Kopfes". Mitteilungen a. d. Zool. Station z. Neapel, 1890.
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4 The Nerves.
The fusion of the lateral edges of the neural plate extends

anteriorly to the extremity of the primitive alimentary ^anal (see

fig. 5, n. cl.). Just beyond the end of the canal a depression marks

the Anlage of the optic stalk. Fig. 8 ii, shows this depression

at a later stage when the anterior alimentary canal has given rise

to mesoderm cells, and when the most anterior edges of the neural

plate have completely fused, having a more posterior opening

of the neural canal to the exterior through the neuropore, beyond

which the edges of the plate are again closed. The anterior limit of

the fusion of the edges of the neural plate is, therefore, not the neu-

ropore, but the Anlage of the optic stalk, van Wijhe affirms this

to be also the case in Scy Ilium (loc. cit.). The relation of the

rudiment of the optic stalk to the line in which the neural plate closes

may be most surely traced in series of horizontal sections at stages

intermediate between those represented in figs. 5 and 8. The optic

nerve which later develops in the optic stalk, is therefore primarily

a dorsal structure, and morphologically the first or most anterior of

the cranial nerves.

The neural ridge extends forwards to the lateral margin of the

neuropore. From it cells are early proliferated in a wide sheet for-

ming the continuosus trigeminal and trochlear rudiment (fig. 13, IFand F).

Anterior to this sheet of nerve cells, and separated from it by the

vesicle of the midbrain, another band of cells is proliferated from the

neural crest, in the region of the posterior margin of the neuropore.

These cells extend down the walls of the brain and end in the Anlage
of the ciliary ganglion , at which point the cells of the anterior and

smaller neural outgrowth meet and fuse with those of the trigeminal

and trochlear rudiment. Soon the posterior sheet of cells divides and

one recognizes the dorsal roots, or primary attachments of trigeminus

and trochlearis (Fig. 12 Fand IV). The further development of the troch-

learis, the loss of its primary attachment to the brain, the acquisition of a

secondary one by the migration of ganglion cells towards the brain and

the outgrowth of fibres, probably motor, from the brain, have been dis-

cussed in my former paper (loc. cit.), I need here only say that in

Acanthias the development of the trochlearis in all essential respects

so completely corresponds to that of the trigeminus and facialis, that

like them it must be considered to combine primarily those dorsal

and ventral elements which have separate roots in the nerves of the

trunk. It can, therefore, not be regarded as the ventral root of another

segmental nerve, but must be ascribed an independent segmental value.
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The further development of the anterior band of cells shows it

also to be a complex of two nerves , for its attachment to the brain

divides into a posterior and an anterior root, the former, running for-

wards from the depression between the mid-brain and the primary

fore-brain , meets the latter as it passes backwards from the lateral

margin of the neuropore, and united they extend down the side of

the brain posterior to the optic vesicle (fig. 12 th and I}.

Fig. 11. Fig. 12.

-^

Fig. 11. Sagittal section showing the relation of the primary olfactorius to the an-

terior head cavity a ect ectoderm. V trigeminus. JV trochlearis. c. g. ciliary ganglion.

/ olfactorius. n nasal epithelium, opt optic vesicle, a anterior head cavity. 2 mandi-
bular cavity.

Fig. 12. Sagittal section through the Anlagen of the anterior cranial nerves.

/ olfactorius. th „thalamicus". IV trochlearis. V trigeminus. VII facialis, aud audi-

tory vesicle. neur neuromeres. hr brain, opt optic vesicle, c. g. ciliary ganglion.

2 mandibular cavity.

In my former paper I called the posterior of these nerves the

„thalamic", because of its origin between the thalamencephalon and the

mesencephalon. The anterior root is the primary Anlage of the ol-

factorius. This branch of the anterior nerve complex takes its origin

in a large mass of ganglion cells which are proliferated from the margin

of the neuropore (fig. 8 J), and which fuse laterally with the thickened

ectoderm that, at either side of the neuropore, forms the Anlage of

the nasal epithelium. Later the primary attachment to the brain is

lost, and a secondary connection between the brain and the fused

ectodermic and ganglionic cells is acquired. The olfactorius thus con-

forming to the type for sensory nerves.

The „thalamic" nerve bears no ganglionic enlargement other than

the ciliary ganglion to which it passes after uniting with the primitive

olfactorius. I am therefore inclined to think the ciliary ganglion the

proper ganglion of this nerve.
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From the common stem of the „thalamic" and olfactory roots, a

line of ganglion cells passes to the walls of the anterior head cavity

(fig. 11 a) with which they unite in the same manner as ganglion

cells from the trigeminal and trochlear Anlagen unite with the

walls of the mandibular cavity. We must therefore believe the rudi-

mentary muscle formed from the walls of this cavity to have been

originally innervated by one of the two nerves united in the common
stem, i. e. by the primitive „thalamicus" or by the primitive olfactorius.

While it seems impossible to ascribe the cavity with absolute cer-

tainty to one rather than to the other of these nerves, there is yet a

high degree of probability that we have here to do with the losi

motor elements of the olfactory segment, I will review the facts from

which this conclusion is reached. There are two distinct dorsal nerve

roots, connected with two distinct ganglionic enlargements, ciliary and

olfactory, each fusing with the ectoderm and each acquiring a secon-

dary attachment to the brain by means of a permanent nerve, oculo-

motorius in the one case, olfactorius in the other. In my former paper

(loc. cit.), I have shown that the oculomotorius is primarily an out-

growth from the ciliary ganglion, formed by the migration and prolon-

gation of ganglion cells, that it is undoubtedly originally sensory, since

at the time of its formation the muscle cells which are later supplied

by the oculomotorius have not yet been formed in the walls of the

praemandibular cavity, while a thickening of the ectoderm, without

doubt sensory, is directly connected with the ciliary ganglion , and

thence by means of the oculomotorius with the brain. We have there-

fore in neural outgrowth, ganglia, sensory epithelium and secondary

nerve attachments, the primary' sensory elements of two head segments,

an anterior and a posterior one; but we have more, there are also

two head cavities, so widely separated in their origin by the Anlage

of the infundibulum, that they cannot well be ascribed to the same

head segment. The walls of each cavity develop muscle cells, and

to the walls of each cavity pass neural cells from the common A n -

läge of the „thalamic" and olfactory nerves. We have consequently

the primitive motor elements of two head segments, an anterior and

a posterior one.

With the disappearance of the ectodermic thickening connected

with the ciliary ganglion , and with the high development of the eye

muscles formed from the walls of the praemandibular cavity, the

sensory elements of the posterior of these two segments are sacrificed

to the motor. With the atrophy of the muscle formed from the walls

of the anterior segment, and with the high specialization of the nasal
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epithelium, the motor elements of the anterior segment yield to the

sensory.

Prior to the development of the oculomotorius, both the „thalamic"^

nerve and the ganglion cells which have fused with the nasal epithe-

lium lose their connection with that part of the primitive Anlage
which was common to both , and which now remains as the distal

portion of the ophthalmicus profundus trigemini, while the nerve tract

connecting originally the ciliary ganglion with the trigeminal and trochlear

Anlagen remains as the proximal portion of the ophthalmicus pro-

fundus.

Fragments of the atrophying „thalamic" nerve are to be found,

after the establishment of the oculomotorius, in the shape of small

groups of nerve cells, resembling those left by the primitive trochlearis

as it also disappears.

I have given in fig. 13 the relation to the fifth and seventh

nerves, and to the hyomandibular and first gill clefts, of the head

somites posterior to the praemandibular cavity. At this stage the

first two clefts have not opened to the exterior, and are consequently

blind pockets of the alimentary canal. It will be seen that three

somites lie above the hyoid arch, where van Wijhe (loc. cit.) found

in Scy Ilium but two. Anterior to the first gill cleft (c?. ^), Acan-
thi as has therefore seven pairs of somites, three for the hyoid arch»

two for the mandibular, one praemandibular, and one „anterior".

5. The mouth and the praemandibular cavity in

Batrachus Tau.

My study of the development of the mouth in Batrachus, but

confirms the work published many years ago by Dohrn ^) on the deve-

lopment and significance of the Teleostean mouth. At an early stage

a pair of pockets from the alimentary canal open to the exterior,

anterior to the hyomandibular clefts (fig. 15 m). Much later in the

development of the embryo, the mouth breaks through in the ventral

region of these pockets as a bilateral involution of the ecto-

derm, fusing with the endoderm and opening to each
side of a central partition, sometime before the median
line is crossed. The little fish is at this stage so large that the

double nature of the mouth involution may be seen without the aid

of a lens. In early stages the mouth cleft resembles in every parti-

cular the hyomandibular cleft, and anterior to it there is found a

1) A. Dohrn, „Der Mund der Knochenfische". Mitteilungen a. d.

Zool. Station z. Neapel, Vol. II, 1881.
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mass of closely crowded mesoderm cells resembling the compact An-
lagen of the musculature and cartilages of the branchial arches.

I have not traced the later development of these cells, but if their

fate in Batrachus be that of the cells similarly situated in other

Teleosetans, then, according to Stöhr^): „Je mehr sich der Ober-

kieferknochen ausbildet, desto lichter wird das dichte Gewebe und ist

schließlich ganz verschwunden bis auf eine .... Leiste, welche gerade

umgekehrt dicker geworden ist und nun den Boden darstellt, in welchem

sich jetzt der Processus pterygopalatinus entwickelt, dessen knorpelige

Differenzierung vom Quadratknorpel aus erfolgt. . . . Zuweilen schreitet

die knorpelige Differenzierung nicht kontinuierlich von hinten nach

vorne vor, sondern es entwickelt sich in der vorderen Hälfte der vor-

knorpeligen Leiste ein selbständiger Knorpelherd, der erst im weiteren

Verlaufe mit dem vom Quadratknorpel aus entstandenen Abschnitte

zusammenfließt." Stöhr further adds: „Ob dieser Erscheinung eine

größere Bedeutung zuzumessen ist, kann jetzt nicht entschieden werden."

It seems to me, however, that the independent origin of cartilage

from these cells is of importance, in the light of the fact that the

cartilage lies in the line of the branchial arches, and between the

mouth cleft and a mesodermic structure, which I have identified as

the homologue of the praemandibular cavity (figs. 14 and 15 1).

Fig. 13. Fig. 14. Fig. 15.

Ill
li)

"J
,^10

3^47^^^^

Fig. 13. Sagittal section, with the Anlagen of the nerves superposed. The figures

in brackets number the head somites as found in Acanthias. The figures without the

brackets number the head somites according to van Wijhe for Scyllium. cl 1 and hy-md

pockets from the alimentary canal, not yet open to the exterior.

Fig. 14. Cross section from Batrachus, showing at 1 the praemandibular cavity.

mes mesodermic thickening anterior to the mouth cleft, ht heart, inf infundibulum.

br brain.

Fig. 15. Horizontal section through Batrachus, showing the relation of hyoman-

dibular cleft {hy m. cl)., mouth cleft (m) and praemandibular cavity (1). n nasal epi-

thelium, mand mandibular arch, hy hyoid arch, mes thickened mesoderm anterior to

the mouth cleft (m).

1) P. Stöhk, Zur Entwickelungflgeechichte des Kopfskelettes der Te-

leostier, Leipzig 1882.
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This cavity in Batrachus consists of a few irregular spaces exten-

ding from the infundibulum towards the eye, and enclosed by more or

less definite walls of mesoderm, which are supplied by the oculo-

motorius, and which give rise to eye muscles. The cavity is evidently

a rudimentary structure. It is, however, always sufficiently definite

to be readily recognized. A most interesting phenomenon connected

with it, is that cells from the ectoderm are proliferated to meet the

external walls of the cavity (fig. 15 /). The whole structure con-

sequently resembles in section the gill clefts that lie posterior to it.

The cavity, of course, has in Batrachus, no connection with the ali-

mentary canal, and is consequently not a structure similar to the gill-

elefts ; but remembering the origin of the praemandibular cavity from

the cells of the dorsal wall of the alimentary canal in Selachians,

and remembering the fusion which takes place between the ventral

cells of the median portion of its Anlage and the ectoderm, it is

surely safe to say that the position of the cavity and its relation to

the ectoderm in Batrachus, tend to confirm the opinion reached from

the study of Acanthias, namely, that we have here to do with the

rudiment of a complete head segment, including originally both a

dorsal musculature, and a ventral outgrowth from the alimentary

canal — a gill cleft.

It is interesting to note that Oppel *) in describing the prae-

mandibular cavities of Anguis fragilis, speaks of them as two lateral

wings of mesoderm extending from the praechordal plate, and also

describes and figures just external to these wings, and near the optic

vesicles a small group of deeply staining cells in connection with the

ectoderm. In regard to the group he says, „Über seine Bedeutung

konnte ich nichts Sicheres erschließen". The cells are homologous

with those proliferated from the ectoderm in Batrachus to meet the

walls of the praemandibular cavity.

Summary.
a) The alimentary canal extends primarily, beyond the neural

plate, to the anterior extremity of the embryo. The downward growth

of the infundibulum severs an anterior portion of the original canal

from the remaining tract.

b) The chorda groove extends to the anterior extremity of the

primitive alimentary canal, although the chorda proper ends in the

1) A. Oppel, „Über YorderkopfBomiten und die Kopfhöhle von Anguis)

fragilis". Archiv f. mikrosk. Anatomie, Vol. XXXVI.
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cells uniting the anterior portion of the mandibular cavities with the

dorsal wall of the alimentary canal.

c) That part of the alimentary canal which lies in front of the

infundibulum gives rise to the anterior pair of head cavities. They

are followed by the praemandibular cavities arising in tissue pro-

liferated from the dorsal wall of the alimentary canal. The mandibular

cavity arises from the fusion of two cavities, each apparently the

homologue of a somite. Three mesodermic somites lie above the

hyoid arch.

d) A nerve complex arises from the neural crest, anterior to the

trigeminal and trochlear Anlagen. It gives rise to the primitive

olfactorius and to a posterior nerve, which I have called the „thala-

micus" from its origin between mesencephalon and thalamencephalon.

This nerve is probably the primitive or dorsal root of the oculo-

motorius.

e) Cells extending from the common neural Anlage of the „tha-

lamic" and olfactory nerves unite with the walls of the „anterior"

and of the praemandibular cavities. Muscle cells are later developed

in the walls of both pairs of cavities. We have therefore both sensory

and motor elements of two head segments anterior to the mandibular

cavities.

f) Both anterior and posterior to the infundibulum a fusion takes

place between the ectoderm and the median ventral cells, which unite

on the one hand the „anterior" head cavities, on the other, the prae-

mandibular cavities. Inasmuch as these cells arise from the ventral

wall of the alimentary canal it is possible to interpret the fusion as

indicatory of the reduction of gill-clefts anterior to the hyo-mandibular.

g) The above interpretation is favored by the facts: (1), that,

in Batrachus, pockets from the alimentary canal open to the exterior,

anterior to the mandibular arch, and in the region of the future

mouth
; (2), that, in Batrachus, cells are proliferated from the ecto-

derm to meet the lateral margin of the praemandibular cavity.

h) The mouth involution in Batrachus is double, and at first a

median partition divides the oral opening.

Freiburg i. B., March 19./ 1891.
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Nachdruck verboten.

Die „Centrenquadrille",

eine neue Episode aus der Befrnchtungsgeschichte.

Von Hebmann Fol.

Mit 10 Abbildungen.

Geschielitliches.

Die kinetischen Zellteilungsvorgänge wurden fast gleichzeitig von

verschiedenen Seiten entdeckt, und da machten sich sofort zwei Ten-

denzen in der Deutung derselben bemerkbar.

Als ich im Jahre 1873 zum ersten Male ^) die an beiden Kern-

enden auftretenden sternförmigen Figuren beschrieb, deutete ich die-

selben auch sofort als vom Kern unabhängige Anziehung s-

mittelpunkte. Hiermit war auch von vornherein diese Theorie

gegründet, die wir als die centrokinetische bezeichnen können.

Dieser Auffassung 2) steht die bereits 1873 von Schneider 3),

später von Bütschli (1874) *) vertretene Ansicht gegenüber, welche

O. Hertwig (1875) u. a. weiter ausbildete ^), und wonach der Kern

sich aus eigenem Antrieb spindelförmig und alsdann bandförmig aus-

zieht, um schließlich in zwei zu zerfallen. An den Spindelspitzen

wurden Punkte bemerkt, welche man für Kernpole hielt; die stern-

förmigen Figuren sanken als Nebenerscheinung in den Hintergrund und

wurden für bloße Strahlungen im Dotter erklärt. Es ist dieses die

Spindel-Polsonnen-Theorie ^) oder, kürzer ausgedrückt, die karyo-
kinetische Theorie.

1) Die erste Entwickelung des Geryonideneies. Jenaische Zeitschrift,

Bd. yil, S. 471, Leipzig 1873.

2) Die ATTEBBACH'sche Auflösungs- oder karyolytische Theorie (Organol.

Studien, Breslau 1874) können wir wohl als veraltet überspringen.

3) Unters, üb. Plathelminthen. Jahresber. d. Oberhess. Gesellschaft

f. Natur- u. Heilkunde, S. 64, Gießen 1873.

4) Beitr. z. Kenntnis d. freilebenden Nematoden. Nov. Act. Acad.

Caes. Leop., Bd. 36, 1873, Mai 1874 erschienen.

5) Beitr. z. Kenntnis des Eies. 1. Teil. Morphol. Jahrbuch, Bd. I,

S. 347, 1875.

6) Wie manche Schriftsteller immer noch von Spindeln schreiben

können, nachdem nicht bloß ich, sondern namentlich Platheb, v. Beneden,
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Meine 1877*) und 1879«) publizierten Schriften enthalten eine

genauere Beschreibung und zahlreiche Abbildungen der kinetischen

Centren als vom Kerne unabhängige Centren dargestellt
(siehe Recherches Taf. IV, Fig. 9, Taf. VI, Fig. 12, 13, 14, 15, 16, 17,

Taf. VII, Fig. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 17, 18, 19, Taf. IX, Fig. 8, 9, 10,

11, 12, überall ani Buchstaben ac). Die Strahlenfiguren, welche diese

Mittelpunkte umgeben, beschrieb ich unter dem Namen Asteren als

anatomische Entitäten , welche aus scharf begrenzten , isolierbaren

Fibrillen bestehen (1. c. Taf. VII, Fig. 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16,

17, 18 und 19, f). Die Doppelsternfigur wurde unter dem Namen
Amphiaster als physiologische Entität aufgefaßt. Daß die Asteren

seitlich erscheinen können, um erst nachträglich an die entgegenge-

setzten Kernenden zu gelangen, wurde von mir angezeigt (1. c. Taf. II,

Fig. 3— 6, PI, VII, Fig. 17), sowie die Längenausdehnung der Centren

in der Richtung der nächstfolgenden Zellenteilung (1, c. Taf. VI, Fig. 13,

14, 15, Taf. VII, Fig. 4, 5, 10, ac). Durch gewisse Schriftsteller,

welche sich durch Nichtcitieren ihrer Vorgänger bequeme Verdienste

erwerben, sehe ich mich zu meinem Bedauern genötigt, so unbe-

scheiden aufzutreten.

Ich nahm aber irrtümlicherweise an, daß die Centren sich wäh-

rend der Ruhestadien wieder mit dem Kerne vereinigen. E. van

Beneden und Neyt ^) einerseits, Boveri *) andererseits verdanken wir

den Nachweis, daß die Centren durchwegs als unabhängige Teile be-

stehen, sich eigenhändig teilen, und daß ihre Teilung die kinetischen

Vorgänge einleitet. Uiermit war die centrokinetische Theorie endgültig

festgestellt.

BovEKi bewiesen haben, daß dieses Wort keiner anatomischen Entität ent-

spricht, ißt mir unerklärlich. Noch mehr wundert mich aber, daß man
fortfährt, von „Polsonnen" zu reden. Die Sonne zeigt sich doch kaum
an den Polen und tritt gewöhnlich nicht paarweise auf! Da sollte man
doch wenigstens von Sonne und Mond reden ! Hoffentlich wird diese

barock klingende Nomenklatur mit der karyokinetischen Theorie zusammen
untergehen !

1) Commencement de l'st^nogenie, Archives des sciences Geneve,

Bd. 58, 15. April 1877.

2) Eecherches sur la f^condation, Me'moires Soc. de physique Geneve,

1879.

3) Nouvelles recherches etc., Leipzig, Engelmann, 1887 (vorl. Mitteil.

im Februar 1887).

4) Zellen Studien , Jenaische Zeitschrift, Bd. 22, Jena 1888 (vorl.

Mitteil, im August 1887).
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Sind die älteren Angaben über die Centren und ihre Rolle bei der

Zellenteilung so sehr in Vergessenheit geraten , daß neuere Arbeiten

als Neuentdeckung gelten konnten, so liegt der Grund davon in den

hochwichtigen Resultaten , welche die Erforschung des Kerninhaltes

während der Kinese durch Färbuugsmethoden ergab. Durch diese Ver-

gessenheit allein kann ich mir erklären, wie Flemming dazu kommen
konnte, den Namen „Aster", welcher dem bewußten Gegenstande wie

angegossen paßt, von seinem primitiven Sinne abführen und auf eine

andere Struktur anwenden zu wollen, welche das Wort gar schlecht

bezeichnet^). Ich hege die Zuversicht, daß angesichts der hieraus

entstandenen Konfusion der eben genannte gediegene und verdienstvolle

Forscher diese verfehlte Terminologie aufgeben wird.

Über den Ursprung der beiden ersten kinetischen Centren, welche

bei der ersten Furchung des Eies auftreten, brauchen wir die theore-

tischen Auseinandersetzungen , welche neulich veröffentlicht wurden,

nicht weiter zu berücksichtigen, denn wir besitzen ja positive, obgleich

in Vergessenheit geratene Angaben, Im Jahre 1879 (1. c.) gelang es

mir, bei Pterotrachaea nachzuweisen, daß der Eivorkern gleich nach

der Abtrennung der zweiten Polarzelle ^) in seiner Wanderung gegen

das Innere des Eies einem vorausgehenden kinetischen Centrum folgt

(s. 1. c. Taf. VIII, Fig. 10 und 16, a). Diese Thatsache hat auch

Mark 3) für Limax bestätigt, indem er dem Eivorkern zwar kein

Centrum, wohl aber, was auf das Gleiche hinauskommt, eine Strahlen-

figur vorausgehen läßt. Wir wollen es weiterhin das Ovocentrum
nennen.

Eine dem Spermavorkern vorausgehende Strahlenfigur habe ich

bereits 1877 und dann 1879 (1. c. Taf. X, Fig. 6) bei Sagitta beob-

1) Bekanntlich handelt es sich um die Keruplatte, deren chromatische

Elemente entweder Scheiben-, kränz- oder windrosenförmig angeordnet,

niemals eine räumlich ausgebreitete Sternfigur darstellen. Und dauu noch

der Name Diaster für eine Figur, die an ein Regenschirmgestell erinnert.

2) In seiner neuesten Schrift über Ei- und Spermabildung bei den

Nematoden fertigt 0, Hertwig meine Ansichten über Polzellen damit ab,

daß ich dieselben für bedeutungslos halte. Daß der Vorwurf nicht zu-

triflft, geht daraus hervor, daß ich zu den ersten gehöre, welche die

Identität ihrer Entstehung mit den Zellteilungsvorgängen verteidigte. Ich

polemisierte allerdings gegen diejenigen Autoren , welche diesen Zellen

einen Einfluß auf die Furchung und deren Richtung zuschrieben. Diese

Polemik betrachtete ich mit Unrecht als veraltet, denn 0. Heetwig u. a.

nehmen ja wieder den Namen Richtungszellen auf, und sie würden dieses

schwerlich thun, wenn das Wort für sie einen Widersinn enthielte.

3) Bulletin Harvard College Cambridge, Massachusets, 1881.
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achtet, und die gleiche Erfahrung hat dann Flemming beim Seeigel

gemacht. In einer wichtigen und kurzgefaßten Schrift ^) hat nun

neuerdings Platner den Beweis geliefert, daß dieses Centrum im

Samenkörperchen enthalten ist. Wir bezeichnen dasselbe als Spermo-
centrum.

Über die Rolle, welche dem Ovocentrum und dem Spermocentrum

bei der Befruchtung zukommt, könnte man aus Ischikawa's ^) wichtiger

Beobachtung an Noctiluca einen Analogieschluß ziehen wollen. Daß

dieser aber unrichtig wäre, wird sich im Folgenden zeigen. Ebensowenig

kann ich den aus einer mangelhaften Beobachtung des Befruchtungs-

vorganges am lebenden Echinideneie von Boveri ^) gezogenen Schluß

bestätigen.

Beobachtungsergebnisse.

Methode. Gewählt wurde das mir wohlbekannte Echinidenei.

Asterias, Phallusia, Sagitta wurden bloß vergleichshalber in die Unter-

suchung herangezogen. Von Färbungen mußte so gut wie gänzlich

Abstand genommen und zur Querschnittmethode von in Pikro-Osmium-

Mischungen gehärteten Eiern gegriffen werden.

Gang des Spermavorkernes. Die äußerste Spitze des

konischen Spermakörpers trennt sich zunächst ab (Fig. 1), und der

Körper gelangt in beliebige Stellung zu demselben (Fig. 2). Er quillt

alsdann kugelförmig auf (Fig. 3) und erreicht in dieser Gestalt nach

Fig. 1. Fig. 2.

etwa 20 Minuten die Nähe des Eivorkernes (Fig. 4). Das abgetrennte

Körperchen schreitet stets voraus und stellt das Spermocentrum dar.

Eine immer mehr anwachsende Strahlung geht von ihm aus. Das

Spermocentrum stellt sich dem Ovocentrum genau gegenüber, und der

Spermavorkern legt sich seitlich an die Oberfläche des Eivorkernes

1) Beiträge etc., Arch. f. raikr. Anat., Bd. 33, S. 192, Bonn 1889.

2) Vorläufige Mitteilung etc., Zoolog. Anzeiger, 14. Jahrgang, Januar

1891.

3) Die Vorgänge der Befruchtung etc., Beiträge zur Anthrop. und

Urgeschichte Bayerns, November 1888.
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(Fig. 5). Eine eigentliche Verschmelzung der Kerne im HERTWia'schen

Sinne findet weder jetzt noch später statt.

Fig. 4. Fig. 5.

Das Sonnenstadium und die Aureola dauern jede etwa

20 Minuten. Bedenkt man , daß der erste Amphiaster bis zur voll-

ständigen Teilung des Eies etwa 50 Minuten währt, so leuchtet es

wohl ein, daß während dieser Vorbereitungsstadien etwas vorgehen

muß. 0. Hertwig meint, es handle sich um ein Ruhestadium; ich

komme jetzt zur Ansicht, daß das Echinidenei nach der Befruchtung

keinen Augenblick ausruhe. In betreff der am lebenden Eie sichtbaren

Bilder kann ich auf meine 1879 publizierten Figuren verweisen (1. c.

Taf. VI, Fig. 1, 2 u. 3). Im Sonnenstadium erblickt man in der Mitte

des Eies den Kern von einem hellen Flecke umgeben und radiär ge-

richtete Strahlungen im Dotter. Das Stadium der Aureola i) ist noch

augenfälliger, denn es benimmt sich der helle Fleck um den Kern etwa

wie ein Heiligenschein um den Kopf des Heiligen, oder wie der Ring

1) Daß 0. Hertwig dieses Stadium als solches nicht bemerkte und

für eine bloße Abnormität gewisser Eier hielt, ist nicht auffallend, da

genannter Forscher auf andere Erscheinungen seine Aufmerksamkeit lenkte.

Sonderbar ist es aber, daß Flemming, welcher nach dem Erscheinen meiner

Arbeiten schrieb, meine ausfuhrliche Beschreibung dieses Stadiums igno-

riert und dasselbe wiederum für eine individuelle Eigentümlichkeit im

Teilungsstadium gewisser Eier hält. Bovebi hat die Aureola gesehen, aber

irrtümlich für einseitig ausgebildet gehalten.
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des Saturn um den Planeten, mit dem Unterschiede jedoch, daß die

Aureola im Echinideneie, von der Fläche gesehen, sich nicht in kreis-

förmiger, sondern in ausgesprochen elliptischem Kontur zeigt.

Die Teilung der Centren und ihre Richtung sind die

inneren Vorgänge, welche sich äußerlich durch das Sonnenstadium be-

kunden. Das Ovocentrum und das Spermocentrum erscheinen beide

-hanteiförmig geteilt, befinden sich aber nicht in der gleichen Ebene,

sondern bilden einen beliebigen Winkel miteinander. Zu Ende des

Sonneustadiums liegen sie stets parallel miteinander (Fig. 6), woraus

man schließen kann, daß die innere Thätigkeit während dieser Zeit darin

besteht, die beiden Hanteln richtig zu stellen.

Fig-. 6. Fig. 7.

„Die Quadrille" findet während des Aureolastadiums statt. Die

• hanteiförmigen Centren trennen sich vollends, und die Teilhälften rücken

auseinander, indem sie die Aureolabahn befolgen. Nachdem die beiden

Hälften des Sperm ucentrums einen Vierteil des Umkreises der kopu-

lierten Kerne zurückgelegt haben, müssen sie notwendig auf die im

gleichen Schritte von der anderen Seite herannahenden Hälften des

Ovocentrums stoßen (Fig. 7 und 8).

Die herannahenden Halbcentren sind deutlich langgezogen, zu-

weilen sogar schon wiederum hauteiförmig eingeschnürt. Sie sehen bei

ihrer gegenwärtigen Annäherung etwa wie entgegengesetzt gestellte

Kommata aus.

19
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Die Astrocentren gehen aus der Vereinigung eines halben

Spermocentrums mit einem halben Ovocentrum hervor. Der Aster

bildet sich aber schon zu

einer Zeit aus, wo beide ^'s- ^•

zwar sehr nahe anein-

andergerückt, aber noch

nicht in Berührung ge-

treten sind (Fig. 9). Das

Verschwinden der Aureola

und die Ausbildung der

Asteren nehmen nur kurze

Zeit (keine 5 Minuten) in

Anspruch.

Während bisher bloße

Strahlungen im Dotter

um die getrennten Centren

sichtbar waren , ändert

sich das Bild mit einem

Schlage. Es erscheinen

jetzt wirkliche Aster-

radien (Fig. 10), d. h. Fibrillen von einer Deutlichkeit und Stärke,

wie man sie kaum im fibrillären Bindegewebe oder im quergestreiften

Muskel antrifft (siehe meine bereits 1879 publizierten diesbezüglichen

Figuren Tafel VII,

Fig. 9, 10, 11, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20,

Taf. VII, Fig. 4, /

und fe). Unerklärlich

ist es mir, wie neuere

Schriftsteller die Aster-

radien mit den bloßen

Strahlungen verwech-

seln konnten ; es be-

stehen solche Strahlun-

gen im Dotter außer-

halb der Asteren , und
da muß der Unterschied

sofort auffallen. Wer-
den die Eier mißhan-

delt, etwa mit Eisessig

Fg. 9.
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oder absolutem Alkohol fixiert, so verklumpen sich die Asteren zu

unkenntlichen Kugeln.

In jüngeren Asteren wird der innere Teil durch eine schwach

färbbare Substanz eingenommen, die Astrosphäre. Später scheint

dieser innere Raum, mit Ausnahme des Astrocentrums , bloß Flüssigkeit

oder eine dünne Gal-
t's- ^^-

lerte zu enthalten und

mag das A s t r o c o e 1

heißen.

Die Richtungs-
a c h s e n während der

Befruchtung können

nur unter Zuhilfenahme

der Asteriaseier be-

stimmt werden. Es

zeigt sich dann : 1. daß

das Ovocentrum in der

Polarachse des Eies an

der von den Polarzellen

abgewendeten Seite des

Eivorkernes liegt ; 2.

daß das Spermocen-

trum sich ebenfalls in

der Eiachse, aber auf der den Polarzellen zugewendeten Seite des Ei-

voikernes lagert ; 3. daß die Fläche, worin die Aureola sich ausbreitet,

mit der Polarachse zusammenfällt und die Achse des ersten Furchungs-

amphiasters ebenfalls enthält; 4. daß die etwas seitliche Lagerung

der Asteren im Momente ihrer Entstehung darin ihren Grund hat, daß

die Aureola gewöhnlich nicht mit dem größten Durchmesser der kopu-

lierten Vorkerne, sondern mit einer Seite derselben zusammenfällt. —
Es stimmt also alles ganz ausgezeichnet.

Abnorme Fälle^) habe ich nicht aufgesucht, sondern vielmehr

1) Ich verweise auf meine 1879 und namentlich 1883 publizierten

diesbezüglichen Mitteilungen. Letztere, in der Schweizerischen Natur-

forscher-Versammlung in Zürich mitgeteilten Befunde waren durch künst-

liche Befruchtung mit Kohlensäure eingeschläferter Seeigel-Eier erhalten.

Die ordensternförmigen kinetischen Figuren wurden daselbst beschrieben

und durch Wandtafeln erläutert. Offenbar haben die Gebrüder Heettnig

von dieser Mitteilung keine Kenntnis gehabt; ihre in manchen Beziehungen

weit ausgedehntere Untersuchungsreihe findet man in der Jen. Zeitschrift

1887 ausführlich beschrieben.

19*
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vermieden und habe Folgendes nur gelegentlich notiert. Polysperme

Eier zeigen während des Aureolastadiums eine Teilung der Spermo-

centren selbständig gebliebener Spermavorkerne. Ich rechne noch

hierher einige selten angetroffene Bilder, wo die vier Halbcentren

frühzeitig in acht zerfallen waren, oder gar acht hanteiförmige Centren

während des Aureolastadiums sichtbar waren.

Schlüsse will ich vorderhand nur folgende ziehen:

Die Befruchtung besteht nicht bloß aus dem Ad-
dieren zweier Vorkerne, welche aus Individuen ver-

schiedenen Geschlechts stammen, sondern auch zu-

gleich in der Vereinigung zu zwei von vier Halb-
centren, welche je vom Vater undderMutterherrühren,
zu zwei neuen Körpern: den Ast rocentren.

Da mutmaßlich alle Ast rocentren eines indivi-

duellen Wesens durch Teilung aus den beiden Centren
des ersten Amphiasters hervorgehen, so stammen sie

alle zu gleichen Teilen vom Vater und von der Mut-
ter her.

Nachdruck verboten.

Der Plexus lumbosacralis des Menschen.

Vorläufige Mitteilung.

Von Dr. P. Eisler.

(Aus dem anatomischen Institut zu Halle.)

Die Untersuchung, deren wichtigste Ergebnisse im Nachstehenden

kurz skizziert, aber, hoffe ich, noch in diesem Jahre ausführlich ver-

öffentlicht werden sollen, verfolgte zunächst nur den Zweck, die An-

gaben Paterson's (The morphology of the sacral plexus in man, Journ.

of anat. and physiol., XXI), die in einem großen Teile in die letzten

Auflagen von Gegenbaub's Lehrbuch der Anatomie des Menschen

aufgenommen worden sind, zu kontrollieren. Ich mußte die Genauig-

keit dieser Angaben nach den Resultaten, die ich bei der Präparation

eines Gorilla erhalten hatte i), bezweifeln, wie ich dies auch ausge-

sprochen habe (1. c. pag. 58, Anmerkung).

1) Das Gefäß- und periphere Nervensystem des Gorilla , Halle a/S.,

1890, Tausch u. Grosse.
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Die mitzuteilenden Thatsachen sind gewonnen durch Auflaserung

und Verfolgung der einzelnen Bündel bis auf den Plexus bezw. dessen

Wurzeln. Wenn ich dabei hauptsächlich die Auflösung des Plex. ischia-

dicus ins Auge faßte, so lag dies einnial im ursprünglichen Plane der

Arbeit, andererseits aber schien mir gerade dieser Teil des Plexus

lumbosacralis der Aufklärung zu bedürfen.

Bei normaler Wirbelsäule (12 rippentragenden Dorsal-, 5 Lumbal-,

5 Sakralwirbeln) ist es nach übereinstimmenden Angaben der 4 Lum-

balnerv, der einen Teil seiner Fasern mit dem ganzen fünften abwärts

an den Plex. ischiadicus schickt. Über Abweichungen von dieser Norm
ist in der Litteratur nichts zu finden. Sie existieren jedoch u. zw.

nicht selten. Einmal schwankt die Mächtigkeit des Zuschusses von

L^ an Xg in weiten Grenzen, von einem Viertel der Fasern etwa bis

zu einem zarten Faden. Dagegen sehen wir dann sich von L„ ein

Bündel ablösen, welches sich aufwärts in den Cruralis (und Obtura-

torius) begiebt, von einem dünnen Faden an Masse zunehmend bis ge-

legentlich zu einem Sechstel der ganzen Fasermenge des 5. Lenden-

nerven. Beide Verbindungen bestehen oft nebeneinander und über-

kreuzen sich in ihrem Verlaufe derart, daß der Zuschuß aus L^ an

den Plex. ischiad. ventral zu dem Bündel aus X5 an den Cruralis

orientiert ist^). — Der Zuschuß aus L^ an den Plexus ischiad. kann

auch ganz wegfallen. Es bleibt alsdann nur das Bündel von L^ an

den Cruralis, mit anderen Worten : nicht mehr Z^, sondern ig ist der

N. furcalis v. Jhering's, oder: der Plex. lumbalis reicht herab bis

ig. — Eine Mittelstellung nehmen die Befunde ein, bei denen L5 ein

starkes Bündel an den Cruralis giebt, während sich eine dünne Ver-

bindung in dem Winkel zwischen diesem Bündel und L^ ausspannt;

es könnten hier wohl Fasern aus L4 rückläufig an I/5 gelangen, doch

scheinen mir die Ursprungsverhältnisse der Nerven im Plexus ischiad.

dagegen zu sprechen. — Der Zweig aus L^ an den N. obturatorius

kann dabei fehlen, andererseits kann beim Vorhandensein eines N.

obturatorius accessorius auch dieser noch einen Faden aus L^ erhalten.

Sind die Dorsolumbalwirbel von 17 auf 18 vermehrt, so ist der

letzte (6.) Lendenwirbel dem Verhalten der Plexuswurzeln nach als

homolog dem normalen 1. Sakralwirbel aufzufassen. Der 6, Lenden-

nerv entspricht in diesem Falle dem normalen 1. Sakralnerven , und

es gelangen nur 2 sakrale Wurzeln in den Plex. ischiadicus. Im

1) Nur V. Jhebing (Das peripb. Nervensyst. d. Wirbeltiere etc.,

Leipzig 1878) hat einmal eine augenscheinlich hierher gehörige Abnor-
mität bei einem Gorilla beobachtet.
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übrigen ist auch hierbei die oben geschilderte Verschiebung zu beob-

achten, d. h. es kann sowohl der drittletzte (4.) als der vorletzte (5.)

Lumbainerv der N. furcalis sein.

Der 1. Lendennerv (N. ileohypogastr. + ileoinguin.) liegt bei 18

Dorsolumbalwirbeln unter einer gewöhnlich vorhandenen kurzen 13.

Rippe, zeigt also seinen ursprünglichen Charakter als 13. Dorsalnerv.

Handelt es sich nun um eine Reduktion der dorsolumbalen Wirbel-

säule durch ganze oder teilweise Assimilation des 17. Dorsolurabal-

wirbels an das Sacrum, so kann L^ unter Umständen auf das Kreuz-

bein rücken. Bis jetzt verfüge ich nur über einen Fall teilweiser Assi-

milation, indem die stark verdickten Querfortsätze des 5. Lendenwirbels

beiderseits durch breite Gelenkfläche mit den Seitenteilen des ersten

Sakralwirbels artikulierten. Hier war L^ der N. furcalis.

Als proximale Begrenzung des Plex. lumbalis rechnen wir gewöhn-

lich Li, denn er giebt nicht nur dem Genitocruralis, sondern sehr oft

auch dem Cruralis und manchmal dem Obturatorius Fasern ab. Wir

können X, aber mit demselben Rechte vom Plex. lumbosacralis aus-

schließen, mit dem wir C^ nicht mehr dem Plex. brachialis zuzählen,

obwohl er gar nicht selten nicht nur au Suprascapularis, sondern auch

au Medianus und Musculocutaneus Zuschüsse liefert. In einem unter-

suchten Falle fehlte die Ansa zwischen L^ und L^ vollständig, in

einigen anderen bedeutete die Ansa nur einen kleinen Faserzuwachs

zum Genitocruralis bezw. Spermaticus externus, so daß sie damit auf

gleich geringen Wert für den Plexus herabsank, wie die oft vorhandene

Ansa zwischen D^.^ und Z/^, auch zwischen D^ und B^^. L^ ist

also jedenfalls nur sehr bedingt als Wurzel des Plex. lumbalis zu be-

trachten.

Das distale Ende des Plex. lumbosacralis, soweit er zur Extremität

Bezug hat, ist normal auf S^ zu setzen. Nur bei Verschiebung des

N. furcalis auf L^, treten manchmal auch Fasern von S^ an den Tibialis.

Die stärkste Wurzel des Plex. lumbosacralis ist meist S^ , sel-

tener Zfj.

Patekson's Trennung einer ventralen und dorsalen Hälfte des

Plex. ischiadicus, d. h. eine Aufspaltung des Peroneus und Tibialis

proximalwärts bis auf die Plexuswurzeln ist in allen Fällen ausführbar,

wenn auch nicht immer in der Ausdehnung, wie es die PATERSON'sche

Skizze zeigt. Selbst bei nur schwacher Beteiligung von L^ ist es

möglich, auch diese Wurzel in dorsale und ventiale Partien zu son-

dern^). Dem ventralen Abschnitte des Plex. entstammt als Hauptnerv

1) Vgl. auch meine Angaben über die Verhältnisse beim Gorilla, 1. c.

pag. 55 ff.
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der Tibialis, dem dorsalen der Peroneus. Die Hauptwurzel des Tibialis

liegt stets um einen Nerven weiter distal als die des Peroneus. So

ergiebt sich bei normalem Plexus [L^ = N. furcalis) die Mächtigkeit

der Wurzeln des Tibialis in absteigender Reihe SiLr^S^L^S^, des

Peroneus L^S^L^S^ ; bei Überkreuzung (Bündel von L^ an Plex.

ischiad., von L^ an Cruralis) .die des Ti: S^S^L^S^L^, des Pe:

Lr,SiS.^{Li); bei Verschiebung des N. furcalis (auf L^ ohne Zuschuß

aus X4 an Plex. ischiad.) die des Ti: S2SiL^S^{Si), des Pe:

SiL.S, oder S,S^L,S,.

Von der ventralen Partie u. zw. von den Wurzeln des Plexus

entspringen die Nerven für Obturator int., Gemelli und

Quadratus femoris. Schon bei oberflächlicher Säuberung des

Plexus schimmern sie, manchmal in Gestalt eines einfachen Geflechts,

durch das Epineurium, welches sie fest auf das große Plexusdreieck

heftet. Ihre Fasern verlaufen steiler abwärts als die des Tibialis,

überkreuzen sie also spitzwinkelig, ein Bild, das eine Verwechselung

mit anderen Nerven kaum denkbar erscheinen läßt. Vom Plexus treten

die Nerven gewöhnlich in 2 kräftigen Stämmchen ab, deren laterales

und zugleich proximales die Fasern für Quadratus fem. und Gemellus

inf. führt, deren mediales und distales Obturator int. und Gemellus

sup. innerviert und in seinem freien Teil zunächst meist in unmittel-

barer Nachbarschaft des N. pudendus gelegen ist. Die Wurzelfäden

sind ohne große Mühe bis auf die Plexuswurzeln zu verfolgen, u. zw.

kommt bei normalem Plexus der N. für Quadratus fem. aus L^ und

L5, für Obturator int. a.us, L^S^S^] bei Überkreuzung und bei starker

Reduktion des Zuschusses aus L^ der N, für Quadratus aus L^Si,

für Obtur. int. aus S^S^S^ bezw. Lp^SiS.^S^ ; bei Verschiebung {L^ =
N. furcalis) für Quadrat, aus L5Ä1, für Obtur. int. slus SiS^S^. Diese

Nerven liegen ventral zu allen anderen Plexusnerven, auch zum Pu-

dendus, entgegen Paterson's Angaben, nach denen außerdem der Nerv

für Quadratus aus dem schon geschlossenen Tibialis, der für Obturator

int. aus ^2 und S3 entspringen soll.

Zu den Derivaten der ventralen Plexushälfte gehört ohne Zweifel

der N. pudendus, wenn auch am normalen S3 eine Trennung eines

dorsalen und ventralen Truucus nicht mehr gelingt. ^3 bleibt stets

die Hauptwurzel für den Nerven, mag L^ oder L-^ N. furcalis sein-

Daneben aber erhält der Pudendus noch von den übrigen Sakraluerveu

Zuschüsse u. zw., wenn L^ N. furcalis ist, konstant bis zu S^ herauf

(in einigen Fällen wahrscheinlich auch noch von L^,), und von S^.

Auch bei Verschiebung des N. furcahs auf L^ ist fast durchgängig

eine feine Wurzel bis auf S^ zu verfolgen, nur ist dann der Ursprung
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aus ^2 manchmal stark reduziert und dafür der aus /S4 kräftiger.

Die Fasern aus L5 bezw. Si sind häufig zunächst einer Wurzel des

Nerven für Obturat. int. angeschlossen, laufen ventral über den Plexus.

Die Nerven für die Flex or es cruris (außer Caput breve bici-

pitis), die nach Paterson von bereits geschlossenen Tibialis kommen
sollen, lassen sich, wenn auch unvollständig, bis dicht an die Plexus-

wurzeln von Tibialis ablösen und liegen vollständig auf der Ventral-

fläche dieses Nerven. Der N. für Cap. long, bicipitis ist ganz isolierbar,

er findet sich am weitesten distal und medial, meist am Medialrand

des Tibialis. Seine Fasern stammen aus S^ und S^^ gelegentlich auch

aus Si und S^. Dann folgen lateral-proximalwärts die Nn. für Semi-

tendinosus, Adductor magn. und Semimembranosus. Dieser letzte

bezieht seine Fasern hauptsächlich aus I/4, 1*5 und S^. Der Nerv

für den kurzen Bicepskopf gehört dem Peroneus an und läßt sich nicht

bis auf den Plexus präparieren.

Von dem dorsalen Abschnitte des Plexus, noch dorsal zu den

Peroneuswurzeln gelegen, entspringen die Nn. glutei superior und

inferior und die Nn. für den M. pyriformis.

Für den N. gluteus superior bleibt der Ursprung aus L^
unter allen Umständen der kräftigste; ist L^ N. furcalis, so treten

noch Fasern von L^ und Si hinzu, ist X5 N. furcalis oder der Zu-

schuß aus L4 an L^ sehr schwach, so steuert auch S2 noch einen

Faden bei.

Der N. glut, inferior bezieht seine Hauptwurzel aus 5^,

daneben noch Beiträge aus Lf, und S.^ ; S.^ scheint nur sehr selten

und dann nur ein Minimum für ihn abzugeben.

Die Innervation des Pyriformis besorgen S^ und S2 unab-

hängig von der Lage des N. furcalis. Die Nerven lösen sich meist

direkt von den dorsalen Trunci, nicht selten aber sind sie teilweise

einem kräftigen Ast aus ^2 angeschlossen, der den M. pyriformis

durchbohrt und im M. glut, medius endet.

Den N. cutaneus femoris posticus erwähne ich zuletzt,

weil er weder ganz zum ventralen, noch ganz zum dorsalen Teile des

Plexus sacralis zu rechnen ist, sondern einen Doppelnerven darstellt.

Er vereinigt in sich sowohl ventrale als dorsale Fasern und würde

am besten mit Luschka „N. cutaneus femoris posticus communis"

zu benennen sein. Nach Paterson entspringt er direkt vom Plexus.

Er läßt sich jedoch nicht nur in seinen Ursprüngen proximal bis auf

die Plexuswurzeln verfolgen, sondern auch seiner ganzen Länge nach

in seine beiden Hauptkomponenten zerlegen. Dabei ergiebt sich das

interessante Resultat, daß die Haut des Gesäßes und die der lateralen
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hinteren Schenkelhälfte bis herab zum Capitulum fibulae von dorsalen,

die der medialen hinteren Schenkelhälfte dagegen von ventralen Be-

standteilen innerviert wird. Mit anderen Worten : die Xn. clunium

infl., der N. perforans lig. sacrotuberosi, wenn er vorhanden ist, und

die laterale Hälfte des eigentlichen N. cutan. fem. posticus gehören

dem dorsalen Abschnitt des Plexus sacrahs an, der N. cutan. perinei

jedoch und die mediale Hälfte des Cut. fem. post, sind ventraler Natur.

Letztere stammen in der Hauptsache aus S.2 und S-^ u. zw. entwickeln

sie sich manchmal unmittelbar medial dem Ursprung des N. für den

langen Bicepskopf angeschlossen, von der Hinterfläche der betreffenden

Tibialiswurzeln. Die dorsale Portion dagegen erhält ihre Elemente

aus Sj S., Äg , die Fasern aus S^ und S^ gewöhnlich teilweise den

betr. Wurzeln des N. glut. inf. bezw. der letzten des Peroneus ver-

bunden. — Die Lage des N. furcalis scheint hier ohne Einfluß zu

sein. Der ganze Cutan. fem. post, verläuft dorsal zum N. pudendus.

Den N. perforans lig. sacrotuberosi rechne ich zum
N. cut. fem. post. u. zw. zu dessen dorsaler Portion

;
gelegentlich

anastomosiert er mit derselben noch innerhalb des Beckens. In den

bisher untersuchten Fällen stammt er aus S^. Ich habe ihn sowohl

in breitem Kanal mit Zweigen der A. pudenda das Lig. sacrotube-

rosum durchsetzen , als auch zwischen diesem und dem Lig. sacro-

spinosum verlaufen sehen. Fehlt er, was öfter vorzukommen scheint, so

wird er durch einen Nerven substituiert, der sich aus den Rami

sacrales postt. 2, 3, 4 zusammensetzt und etwa am Lateralrand des

Sacrum unter dem Ursprung des M. glut, maximus abwärts tritt, ge-

legentlich noch den Rand des Lig. sacrotuberosum durchbohrt und

entweder durch die distalen Ursprungsfasern oder um den Distalrand

des Glut. max. herum sich aufwärts schlägt. Er innerviert ziemlich

dieselben Partien, die sonst das Verbreitungsgebiet des N. perforans

darstellen, nur von lateral kommt gewöhnlich ein kleiner N. clunium

ergänzend hinzu. — Noch ein dritter Nerv kann das Lig. sacrotube-

rosum durchbohren , nämlich der Cutaneus perinei , der dann schräg

durch den Ansatz des Ligaments am Tuber dringt und sich erst über

dem Tuber an den N. cut. fem. post, anlegt.

Über den Plexus lumbalis hier nur ein paar Worte. Ich kaun

Paterson nicht beipflichten, wenn er behauptet: wie im Plex. sacralis

der N. tibialis, so repräsentiere im Plex. lumbalis der N. obturatorius

die ventrale Portion. Der Plex. lumbalis läßt sich beim Menschen

nicht in gleicher Weise in Dorsal- und Ventralabschnitt auflösen, auch

wenn wir von vornherein den Muskelanteil des Cruralis als sicher

dorsal, den N. obturatorius als sicher ventral hinstellen müssen. Der
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letztere versorgt Adduktoren und Rotatoren, er findet sein Pendant

am Plex. ischiadicus in den Nerven für Quadratus, Gemelli und Ob-

turator int., die in ganz derselben Weise schräg vor dem Plexus

sacralis absteigen, wie jener von dem Plex. lumbalis. Wollte man die

Verwandtschaft dieser Nerven kurz ausdrücken, so könnte man sie

den Nn. thoracici anteriores analog, „Nn. lumbosacrales anteriores"

nennen.

Der relativ oft vorhandene (in den bisher untersuchten 32 Plexus

8mal) N. obturatorius accessorius, dessen Ursprung aus L^
und X.i (X5) sich zwischen die Wurzeln des N. obturatorius und die

des Cruralis schiebt, nimmt seinen Weg unter der Fascia iliaca und
ileopectinea, dicht auf dem Periost, zwischen Ileopsoas und Pectineus

in die Tiefe, anastomosiert dort nach Abgabe eines starken Zweiges

an das Hüftgelenk mit dem N. obturatorius vor dem Canal, obturat.

und schickt Fasern in Adductor longus und Gracilis. Nicht immer
führt er einen Nerven für den Pectineus mit. Dieser kommt vielmehr

ventral vom Cruralis, manchmal aufwärts bis L^ und L^ verfolgbar,

und ist meist dem Cutaneus fem. internus beigesellt. Beide sind ven-

trale Plexusderivate, ebenso wie der Saphenus magnus. Dorsal da-

gegen entspringt der Cut. femoris lateralis (aus io und L..). Seine

nahe Verwandtschaft mit dem Cut. fem. anterior (medius) dokumentiert

sich darin, daß beide einander ganz oder teilweise vertreten können.

Der Cut. fem. anterior enthält ziemlich konstant den Nerven für den

M. sartorius.

Meine Ansicht über die Anordnung des Plexus lumbosacralis ist

also kurz folgende :

I. Ventraler Abschnitt:

1) Nn. lumbosacrales anteriores (N. obturatorius, Nn. für Quadrat,

fem., Gemelli und Obturator int.) von der Vorderfläche der

Wurzeln.

2) Nn. genitocruralis, saphenus magnus, cutan. fem. int. + pecti-

neus (N. obturatorius accessorius), Tibialis, Nn. für flexores

cruris (ohne Cap. breve bicipitis), N. cut. perinei und cut. fem.

post, (mediale Hälfte).

n. Dorsaler Abschnitt:

1) Nn. cut. fem. lateralis, cut. fem. anterior + N. sartorius, Cru-

ralis (für Quadriceps), Peroneus, Nn. clunium inff. und cut.

fem. post, (laterale Hälfte).

2) Nn. glutei sup. und inf., N. pyriformis.

Zuletzt sei mir noch eine kurze Bemerkung bezüglich der Nomen-
klatur gestattet.
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An der althergebrachten Bezeichnung „Plex. lumbosacralis" mit

der Trennung in einen Plex. lumbalis und einen Plex. sacralis wage

ich kaum zu rütteln. Und doch ist diese Bezeichnung entschieden

minderwertig gegenüber der Benennung der Nervenmasse für die pro-

ximale Extremität als „Plex. brachialis". Hier ist die innere Be-

ziehung durch den Namen ausgedrückt, wir haben gleich in einem

Wort das ganze Verbreitungsgebiet, dort nur das U r sprung s-

gobiet ohne Andeutung der peripheren Ausbreitung. Dazu reißen

wir noch künstlich die Nervenmasse für die distale Extremität in einen

Lenden- und Kreuzbeinteil auseinander, obschon abgesehen davon, daß

der sog. 1. Lendennerv morphologisch als letzter (13.) Dorsalnerv zu

betrachten ist, wir dem Lernenden die scheinbar klare Benennung

„Plex. lumbalis" immer wieder modifizieren müssen durch den Nach-

trag, daß normalerweise Lr^ ganz, L^ zum Teil sich gar nicht in den

Plex. lumbalis begeben , sondern an den Plex. ischiadicus, und daß

dieser wiederum nur ein Teil des Plexus sacralis ist, während ein

anderer als Plexus pudendalis abgesondert werden muß. Die Be-

zeichnung „Plex. ischiadicus" erscheint noch äußerlicher, noch weniger

motiviert als die vorhergenannten, bedeutet, wie „Nervus ischiadicus"

für den Lernenden eine unnütze und auch verwirrende Häufung von

Namen, besonders wenn man noch mit v. Jhering den „Plexus" als

„Nervus" ischiadicus nimmt. Würden da nicht besser sämtliche

für die Versorgung der distalen Extremität zusammentretenden Nerven

als „Plexus cruralis" zu benennen sein ? Dabei blieben die Rechte der

Morphologie wie die der deskriptiven Anatomie vollständig gewahrt.

Aus diesem Plex. cruralis entwickelt sich ein N. femoralis an-

terior, der bisherige Cruralis, und ein N. femoralis posterior,

der bisherige Ischiadicus. Der N. femoralis post, vereinigt in sich

die Nn. tibialis und peroneus, kann aber auch gleich von Anfang an

in diese beiden Komponenten zerfällt sein. Die letzten Sakrahierven

behalten den bisherigen Namen „plexus pudendalis" bei oder aber

werden mit dem N. coccygeus als „plexus pudendocaudalis s, perineo-

caudalis zusammengelegt.

Wiesbaden, den 9. April 1891.
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Nachdruck verboten.

Über Pigmenteinschlüsse in der Attraktionssphäre ruhender

Chromatophoren.

Von Bernhard Solger.

Mit 2 Abbildungen.

Nach Ed. van Beneden und Boveri liegt das Centrosoma inner-

halb eines hellen Hofes, der seinerseits wieder von der Hauptmasse

der Attraktionssphäre umschlossen wird ; van Beneden bezeichnet

jenen hellen Hof als „zone m^dullaire". In den Pigmentzellen des

Hechtes (Esox lucius) enthält die von mir aufgefundene Attraktions-

sphäre hier und da kleine Gruppen von Pigmentkörachen, denen ich

aber bisher eine besondere Bedeutung deshalb nicht beilegte, weil ich

eine regelmäßige Anordnung derselben nicht erkennen konnte. Unter-

dessen lag mir nun ein Object vor, bei dem diese intrasphäroidale —
wie ich sie einstweilen nennen will — Gruppe von Pigmentkörnchen

viel größer war und sich weit häufiger darstellte (Fig. 1), als beim

Hechte ; noch wichtiger erschien mir der Umstand, daß diese Pigment-

körnchen in einem Dutzend der Fälle sich deutlich um ein von ihnen

frei gelassenes Centrum gruppierten (Fig. 2). Diese Beobachtungen

machte ich vor kurzem an der Ethmoidalregion des Barsches (Perca

fluviatilis).

Bei Vergleichung der Erklärung der Figuren mit den Bildern

wird man auf Unterschiede stoßen zwischen der im Druck und in

Fig. 1. Pigmentzelle des Coriums von Perca fluv. Pigmentkörner nicht überall

dargestellt. Uebersichtsbild.
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der Zeichnung angegebenen Zahl der Pigmentkörnchen. Das erklärt

sich daraus, daß die bei höherer und tieferer Einstellung auftauchen-

den Partikelchen der Deutlichkeit zu Liebe in den Abbildungen weg-

gelassen wurden. Der weiße Fleck, die Attraktionssphäre, läßt also

hier und da noch eine innere Gliederung erkennen, indem in seiner

centralen Partie zwei konzentrisch angeordnete Gebiete unterscheidbar

werden, ein inneres, das wahrscheinlich dem Centrosoma entspricht,

und ein äußeres schalenförmiges, das die Pignientkörnchen enthält

und das dann dem oben erwähnten Hof (Markzone) gleichzusetzen ist.

Bei der Untersuchung mit dem Polarisationsapparat stellten sich, wie

von vornherein zu erwarten war, die Attraktionssphäre sowohl als das

.Centrosoma, da sie ja „protoplasmatische" Gebilde sind, als einfach-

brechend, die tiefere, fibrilläre Schicht des Coriums als schwach doppelt-

brechend heraus.

.*-*>.•
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Fig. 2. Drei verschiedene Fälle von pigmenthaltiger Attraktionssphäre, a mit
etwa 24, b mit etwa 30 und r mit etwa 48 Körnchen, um ein helles Feld gelagert.

Zeiss, Apochromat 2 mm äqu. Bw., Comp.-Oc. 8.

Die am Schlüsse meiner letzten Mittheilung aufgeworfene Frage

nach der Zahl der Sphären in multinucleären Zellen hat durch eine

inzwischen erschienene, schon im Dezember 1890 niedergeschriebene

Abhandlung Flemming's ^) für einen Teil jener Zellen, die mehrkernigen

Leukocyten, ihre Beantwortung schon gefunden. „Weder die Sphäre

noch ihr Centralkörper zerlegt sich während der Kernschnürung",

äußert er sich 1. c. p. 282. Sie verhalten sich in dieser Beziehung

also wie in den Pigmentzellen der Teleostier.

In derselben Arbeit (1. c. p. 276) machte Flemming die höchst

interessante Angabe, daß wirkliche Zerschnürungen des Kerns in

völlig getrennte Teilstücke in den Wanderzellen des Salamanders

seltener sind, als man bisher annahm. Es gelang ihm, durch An-

wendung einer kombinierten Färbung mit Safranin, Gentianaviolett und

1) W. Flemming, Ueber Teilung und Kernforme« bei Leukocyten,
und über deren Attraktionssphären, Arch. f. mikr. Anat., Bd. 37, p. 249
—298, 2 Tat'.
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Orange (nach langer Vorbehandlung mit seinem schwächeren Osmium-

gemisch oder mit HERMANN'scher Lösung) vielfach „sehr zarte, lange

Brücken" nachzuweisen, durch welche die scheinbar getrennten Kern-

teilstücke miteinander zusammenhingen. Es ist möglich, daß die

meist mehrfach vorhandenen Kerne (2—6) der Pigmentzellen gleich-

falls durch solche Fäden miteinander verbunden sind, doch wird der

Pigmenteinlagerung halber der direkte Nachweis solcher Zwischenfäden

sich nur schwer führen lassen. — Die Ausdrücke: völlig getrennte

und scheinbar getrennte Kernstücke sind etwas schleppend, uns fehlt

zur Bezeichnung des von Flemming entdeckten Zustandes des Kerns,

wie er ihn z. B. in Fig. 8, 14, 16 abgebildet hat, wo 2, 3 oder 4 An-

häufungen von Kernsubstauz durch feine Brücken zusammenhängen,

ein kurzer, treffender Ausdruck. Die citierten Abbildungen des Kerns

erinnern nun einigermaßen an die graphischen Darstellungen auf unseren

modernen Verkehrskarten, Fig. 8 z. B. an die Darstellung dreier durch

Bahn- oder Kabellinien verbundener Stationen oder auch an die früher

besonders im Seekriege gebräuchlichen Ketten- oder Stangenkugeln.

Vielleicht empfiehlt sich für diese Kernform die Bezeichnung:

„Stangenkugel form".

Greifswald, 14. April 1891.

Nachdruck verboten.

The Somites and Coelome iii the Chick.

By Samuel Dexter, Boston, Mass.

With 4 figures.

The morphological identity of the coelome and cavity of the somites

or protovertebrae is a fact, which in the lower vertebrates, has been

well known for some time, but it was thought until recently, that in

the Amniota the primitive segments were solid structures originally,

and acquire a cavity only as a secondary condition, (Hertw^ig's Ent-

wickelungsgeschichte , zweite Auflage, p. 273). R. Bonnet^) has,

however, shown that in the sheep embryo the cavities of the first four

somites are continuations of the coelome, and in this article I hope

to show that a similar condition can be found in the chick. My work

was entirely finished, however, before I noticed that Bonnet had found

the same thing in one of the Mammalia. Furthermore, from the

J) Archiv für Anat. u. Phys. ; Anat. Abteilung, 1889, pag. 50.
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doubtful tone adopted in mentioning the point in the latest text-book

on te subject, (Quain's Anatomy, 10 th. Ed.) it seems that further

observations carried on another class of the Araniota are far from

unnecessary.

From the study of seven chicks in serial sections three points

are demonstrated:

1*' The continuous cavity of somite and coelome certainly does

exist for a short time.

2** It is confined to the three (possibly four) anterior segments

in chicks, with from 12 to 20 somites.

3** The course of the cardinal veins has something to do with

the obliteration of the connection between the two extremities

of the originally continuous cavity.

pt Figure 1 illustrates the first point and needs but little de-

scription. It is taken through the third somite of a chick with 12

protovertebrae, and, as the plane of the section is not exactly trans-

verse, and yet appears to lie very nearly in the plane of the commu-

nication of the two cavities, it shows that this connecting cavity does

not lie exactly at right angles to the median line of the chick. Sec-

tions from other chicks in the same stage show a similar condition,

but in the specimen figured the point is seen more clearly than usual.

From the fact that the communication is confined to only three or

four consecutive sections, we see that the communication is not a cleft

extending the whole antero-posterior length of the somite, but is

rather a hole situated slightly in the posterior half. It is to be noti-

ced that the cavity is perfectly clear and open throughout its whole

length : in a similar section figured in Quain's Anatomy, tenth edition

Fig. 139, it is seen to be filled with something, just what is hard to

say as the drawing is very indefinite.

In slightly older stages (about 20 somites) the connection is still

evident although the actual cavity no longer exists. The edges of

the somite have been brought together, but that the cavity between

them was a portion of the coelome is clearly shown by the fact that

the tissue of the protovertebra is perfectly continuous with the meso-

thelium lining the body cavity (Fig. 2). In chicks with less than

about 12 somites or more than about 20, I have not found above

described conditions.

2^ That this connection is confined to the first three (in one case

four) segments is shown by very little observation. Fig. 4 (taken

from the fourth segment of a chick with twenty somites), shows that

neither the actual communication nor the mesothelial connection exists
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in that region : in fact the highest point of the coelome is here not

directly under the base of the somite, but nearer the median line.

This is the condition seen in all the posterior segments, and suggests

that here the coelome never had and never will have the connection,

for its line of growth appears to be directed laterally and on too low

a level to meet the somite.

3*^ Reconstruction in wax by Born's method shows that the course

of the anterior cardinal vein is not straight, but that, after running

close behind the medullary canal in the region of the pharynx, it

inclines slightly outwards until opposite the anterior end of the first

somite. Here, by a sudden bend ventrally and laterally, it becomes

rather a vessel of the somatopleure, and situated on a level between

the base of the somite and top of the coelome. While in this posi-

tion it interferes with the communication between the somite and

coelome: Figs. 2 and 3^ suggest that by its presence and growth it

has pressed the sides of the communication together and so choked

oif the connecting cavity, thus causing the bend in the tissue which

forms the base of the somite. This hypothesis is strengthened by the

fact, that in my specimens the open communication is found most

clearly in those in which the veins have been least developed. This

relationship of the base of the somite, cardinal veins and coelome

appears in the region of the first three (in one chick four) somites in

all the sections I have examined. It seems to me that the condition

is, however, a very transient one. In the region of the anterior end

of the third somite, the largest part of the vein bends suddenly and

runs down the somatopleure to join the Ductus Cuvieri; but behind

this point the posterior cardinal vein continues for a short distance

in the same position, and, although much smaller, seems to bear the

same relation to the communication of the third somite, that the an-

terior cardinal does to that of the first and second. In the region

of the fourth somite it has become much smaller and altered its po-

sition (Fig. 4), but here the communication probably seldom takes

place.

This suggestion, that the cardinal vein has much to do with the

closing of the communication, can only be considered hypothetical, for,

as is well known, the relative development of organs, especially in

the early stages, is extremely variable and irregular, and thus many

exceptions might arise. But that the coelome communicates originally

with the cavity of the first, second, third and occasionally the fourth

somites in the chick, may be considered well established. And fur-

thermore the condition seen in the Amniota (reptiles excepted) seems
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Pig. 1. fig. 2.

Fig. 3. Fig. 4.

/S'o Somit. C'V Cardinalvein. Coe Coelome

to correspond with that in the lower forms, except that in bot the

examples of the former class, the original condition is confined to

the three or four anterior segments, while in the latter it is observed
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throughout the length of the body. The significance of this fact has

yet to be determined.

The hypothesis that the cardinal vein has much to do with the

closure of the communication between the coelome and cavity of the

somite was suggested to me by the appearance of the tissue as shown

in Fig. 3. The ragged condition of the mesothelium on the inner side

is very marked : the distinct edge has been lost and we see the cells

escaping into the surrounding mesenchyma. The appearance is exactly

what we should expect to find did we know that a gradually increasing

pressure was being applied at the point the vein occupies: the meso-

thelium seems to have been slowly forced inwards until the strain

became great enough to rupture the inner wall, Rabl ^) has descri-

bed in Elasmobranchs the formation of a small diverticulum extending

inwards from the coelome. His figure (Taf. X, Fig. 4) shows that

this diverticulum is situated in a position corresponding to the break

in the mesothelium in the chick, and his description is certainly sug-

gestive in this connection. „Der Boden und die Wände dieses Diver-

tikels sind der Sitz einer sehr lebhaften Zellvermehrung: die neuge-

bildeten Zellen schieben sich zunächst zwischen Chorda und Muskel-

platte vor und drängen dadurch diese von der Seitenfläche der Chorda,

der sie bisher angelegen hatte , ab. Diese Zellen bilden die erste

Anlage der axialen Bindesubstanz oder des Skierotoms" (S, 242).

Now, whether we have here a repetition in the chick of the pheno-

mena observed in Elasmobranchs; whether the escaping cells, as shown

in fig. 3, are the „erste Anlage der axialen Bindesubstanz" can only

be decided by actual observation, but it certainly seems probable that

those somites which have retained their primitive condition in relation

to the coelome should also exhibit other primitive phenomena.

Finally the question naturally occurs whether the communications

which exist between these three somites and the coelome are the

cavities which later appear as the three early openings of the Müllerian

duct. Sedgwick^) has shown that the cavities of the segmental

tubules in Elasmobranchs are those which originally connected the

somites and coelome, and, as the number of such connections and the

number of original openings of the Müllerian duct appears to be the

same, one is naturally inclined to connect the two facts. I have not

followed out the point fully, but I do not believe that these connec-

tions appear later as the Müllerian duct oppenings for the reason

1) Morphologisches Jahrbuch, 15. Band.

2) Quart. Journ. Micros. Science, Vol. XX.
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that they are not in the same place. The Müllerian duct is formed

behind the anterior end of the Wolffian body which first appears in

the region of the seventh somite in a chick with eight somites (Bal-

four, Comp. Emb., p. 714). It is not definitely known where new

somites make their appearance, and consequently it is conceivable that,

by appearing between the earlier ones, they might change the nume-

ration of the whole, so that what are quite posterior in a chick with

eight somites appear as far forward as those I have described in a

chick with twenty. But on the whole this does not seem probable.

Harvard Medical School, Boston, Mass.

April V 1891.

Dermatologische Preisaufgabe.

Es hat sich seit langem das Bedürfnis herausgestellt, jüngere Kräfte

zur Bearbeitung solcher, meist topographischer Fragen der normalen und

pathologischen Anatomie der Haut heranzuziehen, deren endgültige Lösung

für den Fortschritt in anderen Teilen unserer Wissenschaft durchaus nötig

ist, für welche die Methodik auch bereits fertig vorliegt, deren Bearbei-

tung aber zu viel Zeit erfordern würde, als daß in der Praxis stehende

Kollegen sich derselben widmen könnten. Der Unterzeichnete hat sich

daher entschlossen, bis auf weiteres jährlich eine Preisaufgabe über der-

artige Themata auszuschreiben , in der Hoffnung, daß Studierende der

Medizin oder jüngere Ärzte sich deren Lösung angelegen sein lassen

werden. Die Herren Professoren Hotee (Warschau) und Klebs (Zürich)

haben sich freundlichst bereit erklärt, die Begutachtung der eingelieferten

Arbeiten zunächst zu übernehmen. Die mit dem Preise gekrönte Arbeit

wird in den vom Unterzeichneten herausgegebenen „Dermatologischen

Studien" (Verlag von Leopold Voss) kostenfrei publiziert. Ein die näheren

Bedingungen der Preisaufgabe und einige praktische Hinweise zur Lösung

derselben enthaltender Prospekt ist von genannter Verlagsbuchhandlung

zu beziehen.

Auszug aus den näheren Mitteilungen über die

ÜNNA'sche dermatologische Preisaufgabe.

1. Die Bewerbung ist eine vollkommen unbeschränkte; jedoch ist das

Thema speziell nach Inhalt und Umfang für medizinische Doktoranden

berechnet.

3. Die Arbeit muß bis zum 1. Dezember 1891 eingeliefert werden.

4. Der Preis beträgt M. 300.—.

9. Das Thema lautet für das Jahr 1891: „Topographie des

elastischen Gewebes innerhalb der Haut des Erwachsenen."
Unna.

20^
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Anatomisclie Gesellscliaft.

Ferner angemeldete Vorträge und Demonstrationen für die Mün-

chener Versammlung (vgl. vorige No., S. 237):

29) Herren Ch. Van Bambeke et O. Van dee Stricht, Karyomitose

et division directe des cellules g^antes, ä l'^tat physiologique.

30) Herr 0. Van der Stricht, Revision mitosique des erythroblastes

et des leucoblastes ä l'int^rieur du foie embryonnaire des mam-

miferes.

31) Herr His, Die Frage von der Längsverwachsung der Wirbeltier-

Embryonen.

32) Herr Hochstetter, Über die Entwickelung der inneren Nasen-

gänge (primitiven Gaumenspalten von Dursy) bei Säugetieren,

nebst Demonstration.

33) Herr Dr. C. Roese (Erlangen ; als Gast), Über Entwickelung des

menschlichen Gebisses, mit Demonstration.

34) Herr K. Bardeleben, Überzählige Brustwarzen (Hyperthelie).

35) Herr M. Nussbaum, Kochs - WoLz'sche Mikroskopierlampe,

Demonstration.

36) Herr Merkel, Die Halsfascie.

Dr. R. FicK, Prosektor in Würzburg, ist in die Gesellschaft ein-

getreten.

Herr M. Weber (Amsterdam) hat seine Beiträge mit fünfzig Mark

abgelöst.

Die Herren Samassa und Kerschner haben den Beitrag für 1891

gezahlt.

Personalia.
Jena. Privatdozent Dr. Richard Semon, Assistent an der anatomischen

Anstalt, ist zum außerordentlichen Professor ernannt worden.

Strafsburg im Elsaß. Privatdozent Dr. PriTzuEE, I. Assistent an

der anatomischen Anstalt, ist zum außerordentlichen Professor ernannt

worden.

Kasan. Dr. D. Ermolajew, o. Professor der Anatomie an der Uni-

versität Kasan, hat seine Stellung wegen Krankheit aufgegeben,

Dr. A. OsTRODJiow, Privatdozent der Zootomie an der Kasaner Uni-

versität, geht nach Sebastopol, um dort die Direktion der biologischen

Station zu übernehmen.

t'rommannsohe ßuchdruckovoi (Hermann Po h 1 o) In Jena.
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hält die Abhandlungen aus dem Gebiete der Anatomie und Physiologie

des Menschen und der Tiere, sowie aus jenem der theoretischen Me-

dizin. Wien, K, K. Hof- und Staatsdruckerei; in Kommission bei F.

Tempsky.

Inhalt (soweit anatomisch): Fritz Langer, Beitrag zur normalen Anatomie des

menschUchen Auges. — Oskar Zoth, Versuche über die beugende Struktur

der quergestreiften Muskelfasern.

Zeitschrift für wissenschaftliehe Mikroskopie und für mikrosko-
pische Technik. Unter besonderer Mitwirkung von L. Dippel, Max
Flesch, P. Schiefferdeckee, Aethtje Wichmann herausgegeben von

W. J. Beheens in Göttingen. Braunschweig, Harald Bruhn. 8".

Band VIII, Heft 1, 1891. Mit 3 Holzschnitten.

Inhalt: R. Haug, Die gebräuchlichsten Entkalkungsmethoden. — R. Haug, Winke
zur Darstellung von Präparaten von intra vitam mit Anilinfarbstoffen injizierten

Geschwulstpartien. — A. S. Dogiel, Ein Beitrag zur Farbenfixierung von mit

Methylenblau tingierten Präparaten. — A. Ciaglinski, Ein Beitrag zur mikro-

skopischen Technik bei der Untersuchung des Rückenmarks und der peripheren

Nerven. — F. Pfeiffer R. von Wellheim, Mitteilungen über die Anwend-
barkeit des venetianischen Terpentins bei botanischen Dauerpräparaten. —
E. ViNAssA, Beiträge zur pharmakognostischen Mikroskopie. — R. Haug, Einige

empfehlenswerte Farbstoffkompositionen. — P. Schiefferdecker, Nachtrag zu

meiner Mitteilung über die Kocas-WoLz'sche Mikroskopierlampe.

Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Begründet von Carl

Theodor v. Siebold und Albeet von Koellikee und herausgegeben

von Albebt von Koellikee und Ernst Ehlers. Leipzig, W. Engel-

mann. 8». Bd. 52, 1891, Heft 1. Mit 8 Tafeln und 8 Figuren im
Text. M. 11.

Inhalt (soweit anatomisch): R. S. Bergh, Neue Beiträge zur Embryologie der

Anneliden. II. Die Schichtenbildung im Keimstreifen der Hirudineen. — L.

Sala, Zur feineren Anatomie des großen Seepferdefußes. — F. Etzold, Die
Entwickelung der Testikel von Fringilla domestica von der Winterruhe bis

zum Eintritt der Brunft. — C. W. Stiles, Bau und Entwickelungsgeschichte
von Pentastomum proboscideum Rüd. und Pentastomum subcylindricum Dies. —
A. GoETTK, Bemerkungen über die Embryonalentwickelung von Anodonta pis-

cinalis.
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3. Methoden der Untersuchung und Aufbewahrung.

Ciaglinski, Adam, Ein Beitrag zur mikroskopischen Technik bei der
Untersuchung des Rückenmarks und der peripheren Nerven. Aus dem
pathologisch-anatomischen Institute der Warschauer Universität. Zeit-

schrift für wissenschaftliche Mikroskopie, Band VIII, Heft 1, 1891,
S. 19—28.

AiOMHÄOBa, AjieKcaHÄpa, Die Untersuchung des Nervengewebes im pola-

risierten Lichte. Kasan, 1890,

Dogiel, A. S., Ein Beitrag zur Farbenfixierung von mit Methylenblau
tingierten Präparaten. Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie,

Band VIII, Heft I, 1891, S. 15—19.
Haug, B., Einige neue empfehlenswerte Farbstoffkompositionen. 1) Hä-

matoxylin in essigsaurer Thonerde. 2) Alaun-Borax-Karmin mit essig-

saurer Thonerde. 3) Ammoniak-Lithion-Karmin mit Ammonium chlo-

ratum. Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie, Band VIII, Heft 1,

1891, S. 51—52.
Haug, R., Winke zur Darstellung von Präparaten von intra vitam mit

Anilinfarbstoffen injizierten Geschwulstpartien. Zeitschrift für wissen-

schaftliche Mikroskopie, Band VIII, Heft 1, 1891, S. 11— 15.

Moll, J. W., Het slijpen van raicrotoommessen. Botanisch Jaarbook, uit-

gegeven door het kruidkundig genotschap Dodonaea te Gent, Tome III,

1891, S. 541. Auch französisches Resume'.

Pfeiffer, von "Wellheim, R. Ferdinand, Mitteilungen über die An-

m^ wendbarkeit des venetianischen Terpentins bei botanischen Dauerprä-
paraten. Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie, Band VIII,

Heft 1, 1891, S. 29—33.
Sehiefferdecker, P., Nachtrag zu meiner Mitteilung über die Kochs-

WoLz'sche Mikroskopierlampe. Zeitschrift für wissenschaftliche Mikro-

skopie, Band VIII, Heft 1, 1891, S. 53.

Unna, P, G., Notiz betreffend die TAENZEK'sche Orceinfärbung des elasti-

schen Gewebes. Monatshefte für praktische Dermatologie, Band XII,

1891, No. 9, S. 394—396.
Vinassa, E., Beiträge zur pharmakognostischen Mikroskopie. Zeitschrift

für wissenschaftliche Mikroskopie, Band VIII, Heft 1, 1891, S. 34-50.

4. Allgemeines.

(Mehrere Systeme. Topographie.)

Barfurth, D., Versuche zur funktionellen Anpassung. Mit 1 Tafel. Aus
dem vergleichend-anatomischen Institut in Dorpat. Archiv für mikro-

skopische Anatomie, Band 37, 1891, Heft 3, S. 392—405.
Houssay, M. F., La m^tam^rie de l'endoderme et du Systeme vasculaire

primitif dans la region postbranchiale du corps des vert^br^s. Comptes
rendus des seances de la society de biologie, stance du 25 avril 1891.

Nussbaura, M., Mechanik des TBEMBLEY'schen Umstülpungsversuches.

Mit 5 Tafeln und 1 Holzschnitt. Archiv für mikroskopische Anatomie,

Band 37, 1891, Heft 3, S. 513—668.
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Phelps, A. M., Transplantation of Tissue from lower Animals to Man
and u Report of the Case of Bone-transplantation at Charity Hospital,

Blackwell's Island. New York Medical Record, New York, 1891, Vol.

XXXIX, S. 221—225.

5. Zellen- und Oewebelehi*e.

Ballowitz, E., Die innere Zusammensetzung des Spermatozoenkopfes der

Säugetiere. Centralblatt für Physiologie, Band V, No. 3, 1891, S. 65
—68.

Barfurth, D., Zur Regeneration der Gewebe. Aus dem vergleichend-

anatomischen Institut zu Dorpat. Mit 3 Tafeln. Archiv für mikro-

skopische Anatomie, Band 37, 1891, Heft 3, S. 406—491.
Bataillon, E., Etude preliminaire sur la cinese nucl^olaire dans l'histo-

lyse chez les amphibiens. Lyon, 1890. 8*^. 16 SS.

Böraneck, Sur l'histogdnese des nerfs c^phaliques. Bulletin de la so-

ciete naturelle de Neuchatel, Tome XVI, 1888, S. 236—238. (Erst

jetzt eingetroffen.)

Göppert, E., Kernteilung durch indirekte Fragmentierung in der lym-
phatischen Randschicht der Salamandrineuleber. Mit 1 Tafel. Aus
dem II. anatomischen Institut der Universität zu Berlin. Archiv für

mikroskopische Anatomie, Band 37, 1891, Heft 3, S. 375—391.
Gräber, V., Über die embrj'onale Anlage des Blut- und Fettgewebes der

Insekten. Biologisches Centralblatt, Band XI, 1891, No. 7 und 8, S.

212—224.
Güngerich, Implantation künstlicher Zähne. (S. unten Kap. 9.)

Mall, F., Das retikulierte Gewebe und seine Beziehungen zu den Binde-

gewebsfibrillen. Band XVII der Abhandlungen der mathematisch-

physischen Klasse der Kgl. Sächsischen Gesellschaft der ^yis8enschaften,

No. 4, S. 299—338, Mit 11 Tafeln. Leipzig, 1891.
M.VIHHCKArO, HUKOJIAH, HOPMA.H.HOM'B PoClt TpyBqATBIXX KoCTEii ^lE.IOBiKA.

^HCCEPTApiff C-nETELE^-pn.. 1891.

Minot, Ch. Sedgew., Morphology of the Blood Corpuscles. American

Naturalist, 1890, November, S. 1020—1023.

Pouchet, Georges, Sur la formation du pigment melanique. (Troisieme

note.) Note presente'e dans la seance du 11 avril. Comptes rendus

hebdomadaires de la soci^te de biologie, Serie IX, Tome III, 1891,

No. 13, S. 241—242.

Banvler, L., Les elements et les tissus du Systeme conjonctif. Lemons

faites au college de France. (Suite.) Journal de mi crographie, Ann^eXV,
1891, No. 5, S. 137—144. (A suivre.)

Rotter, Über die vergleichende Entwickelungs- und Wachstumsgeschichte

der Zähne. Deutsche Monatsschrift für Zahnheilkunde, Leipzig 1890,

Bd. VIII, S. 423—431.
Ryder, John A., On two new and undescribed Methods of Contractility

manifested by Filaments of Protoplasm. Proceedings of the Academy
of Natural Sciences of Philadelphia, 1891, Part 1, S. 9—12.

Sanfelice, F., Contribute alia conoscenza di alcune forme nucleari. Con
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1 tavola. BoUettino dclla societa di Daturalisti in Napoli, Serie I,

Vol. IV, Anno IV, 1890, S. 21—25.
Sanfelice, Fr., Contributo alia fisiopatologia del midoUo delle ossa. Ri-

cerche istologiche. Con 2 tavole. BoUettino della societa di natura-

listi in Napoli, Serie I, Vol. IV, Anno IV, 1890, S. 72—87.
Smirnow, A., Materialien zur Histologie des peripheren Nervensystems

der Batrachier. Mit 1 Taf. SS. I + 5—106 + I—X -f I—VIII.

Kasan, 1891. (Russisch.)

Solger, B., Die radiären Strukturen des Zellkörpers im Zustande der Ruhe
und bei der Kernteilung. Mit 5 Figuren. Berliner klinische Wochen-
schrift, 1891, No. 20.

Tirelli, Vitige, II tessuto osseo studiato colla reazione nera. Atti di

Reale Accademia di Lincei, Transunti, Vol. VI, Sem. 2, Faso. 1, 1891,

S. 24— 26.

Wolters, M., Zur Kenntnis der Grundsubstanz und der Saftbahnen des

Knorpels. Mit 1 Tafel. Aus dem anatomischen Institut zu Bonn.

Archiv für mikroskopische Anatomie, Band 37, 1891, Heft 3, S. 492
— 512.

Zoth, Oskar, Versuche über die beugende Struktur der quergestreiften

Muskellasern. Mit 1 Tafel. Sitzungsberichte der Kais. Akademie der

Wissenschaften, mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Band XCIX,
Heft VIII—X, Abteilung III, 1890, S. 421—443.

6. Bewegnngsapparat.

a) Skelett.

Brunner, Konrad, Über Genese, kongenitalen Mangel und rudimentäre

Bildung der Patella. Mit 1 Figur. Virchow's Archiv für pathologische

Anatomie, Band 124, Folge XII, Band IV, Heft 2, 1891, S. 358—373.
Kossei, A., Über die Chorda dorsalis. Aus der chemischen Abteilung

des physiologischen Instituts in Wien. Zeitschrift für physiologische

Chemie, Band XV, Heft 3. 4, 1891, S. 331—335.
MaIHHCKATO, HHKOJIAa, <) HOPMA.IBHOMI PoCli TpyEIATBIXX KOCTEH ^EjrOBiKA..

(S. oben Kap. 5.)

Harle, Edouard, Note sur des mandibules d'un canidd du genre Cuon.

Contribution a la fauna quaternaire. L'Anthropologie, 1891, Tome IT,

No. 2, Mars-Avril, S. 129—140. Avec figures.

Pfitzner, W., Beiträge zur Kenntnis des menschlichen Extremitäten-

skeletts. Mit 7 Tafeln. Morphologische Arbeiten. Herausgegeben von
Dr. Gustav Schwalbe. Band I, Heft 1.

Seeley, H. G., Ou the Shoulder-girdle in Cretaceous Ornithosauria. The
Annals and Magazine of Natural History, Series VI, Vol. VII, 1891,

No. 40. With Figures.

b) Bänder. Gelenke. Muskeln. Mechanik.

Duval, E., Veines jugulaires superficielles anormales — Petit muscle

trap^zo-claviculaire supplementaire — Anomalie du tronc arte'rial thyro-

eervical compart au type. (S. unten Kap. 7.)
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7. Gefäfssystem.

Ballantyne, J. W., Haemorrhage during Labour, due to a vascular

Anomaly of the Membranes. Read before the Edinburgh Obstetrical

Society, 11. March 1891. The Edinburgh Medical Journal, No. CDXXXI,
1891, May, S. 1006—1012. With 1 Plate.

Duval, E., Veines jugulaires superficielles anormales — Petit muscle tra-

p^zo-claviculaire suppl^mentaire — Anomalie du Tronc arterial thyro-

cervical compart au type. — Intervalle anormal des branches de la

carotide externe, observes sur le meme sujet. Bulletins de la soci^te

anatomique de Paris, Ann^e LXVl, 1891, Serie V, Tome V, Ease. 9,

S. 232—238.

8. Integument.

Vakat.

9. Darmgystem.

a) Atmungsorgane

(inklus. Thymus und Thyreoidea).

Baum, Hermann, Die Thymusdrüse des Hundes. Aus dem anatoiuisohen

Institut der tierärztlichen Hochschule zu Dresden. Mit 1 Abbildung.

Deutsche Zeitschrift für Tiermedicin und vergleichende Tathologie,

Band 17, Heft 4, 1891, S. 349—354.
Capobianco, Fr., Delia natura del corpuscoli di Hassal. Contribuzioni

alle conoscenze morfologiche del Timo Note riussuntiva. Bollettino

della societä di naturalisti in Napoli, Serie I, Vol. lY, Anno IV, 1890,

S. 209—213.
Chiari, O., De la pachydermie du larynx et principalement du pli ii)ter-

aryt^noidien. Revue de laryngol., Paris 1891, T. XI, S, 1— 8.

Duroziez, P., De la conformation du thorax comme signe des lesions du

coeur. L'Union mddicale, Ann^e 45, 1891, No. 53, S. 640—643.

b) Verdauungsorgane.

Bernheim, Absence de communication entre l'estomac et l'intestin. Vice

de conformation congenital. Bulletins de la soci^te anatomique de

Paris, Anne'e LXVI, 1891, Serie V, Tome V, Ease. No. 9, S. 230—231.

Debouc, Anatomie m^dicale du foie. Eaculte de medecine de Paris.

L'Union mddicale, Ann^e 45, 1891, No. 51, S. 613—618.
Güngerich, Implantation künstlicher Zähne. Mit 2 Abbildungen. Deutsche

Monatsschrift für Zahnheilkunde, Jahrg. IX, 1891, Mai-Hett, S. 223.

Kafemann, R., Anatomisches und Therapeutisches über den Eornix pha-

ryngis. (Schluß.) Monatsschrift für Ohrenheilkunde, Jahrg. XXIV,
1890 (sie!), No. 4, S. 102—106.

Manley, Thomas H., The anatomical Position of the Caput coli ; De-
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viations from the normal Type. Buffalo Medical and Surgical Journal,

Vol. XXX, 1891, No. 10, May S. 577—582.
Rogie, Note sur I'evolution de la partie infra-duodenale du tube digestif

et de son mdsentere. Avec figures. Lille, 1890, Bureau du journal

des sciences medicales. 8''. 32 SS.

Rotter, Über die vergleichende Entwickeluugs- und Wachstumsgeschichte
der Zähne. (S. oben Kap. 5.)

Schmidt, W., Anatomische Winke. Die zahntechnische Reform, Jahrg. XI,

1891, No. 1, S. 2-5.

10. Ham- und Geschlechtsorgane.

Pilz, Emil, Hypospadia penis. Mitteilungen aus der chirurgischen Ab-
teilung von VON DiTTEL. Wiener klinische Wochenschrift, Jahrg. IV,

1891, No. 19, S. 362.

a) Harnorgane

(inklus. Nebenniere).

Van der Stricht, M. O., Contribution ä l'etude du mecanisme de la se'-

cretion urinaire.

b) Geschlechtsorgane.

Etzold, Franz, Die Entwickelung der Testikel von Friugilla domestica

von der Winterruhe bis zum Eintritt der Brunft. Mii 1 Tafel. Zeit-

schrift für wissenschaftliche Zoologie, Band 52, 1891, Heft 1, tS. 46—84.

von Swiecicki, Mangel der Scheide, des Uterus und des linken Ovariums.

Der Frauenarzt, Jahrg. VI, 1891, No. 4, S. 148— 149.

11. Nerrensystem und Sinnesorgane.

a) Nervensystem (centrales, peripheres, sympathisches).

Antonelli, Albert, Contribute alio studio del significato morfologico e

della struttura del ganglio ciliare. Giorn. Assoc, natural, e med., Na-

poli, I. Part 3, S. 209—264.
Bezaneck, Sur l'histogenese des nerfs cephaliques. (S. oben Kap. 5.)

Cases, Two, of Dislocation of the ulnar Nerve. St. Thomas's Hospital.

The Lancet, 1891, Vol. I, No. XIX = Whole No. 3532, S. 1040— 1041.

Chevrel, Rene, Sur I'anatomie du systeme nerveux grand sympathique

des elasmobranches et des poissons osseux. These. Poitiers, Oudio,

1890. 8Ö. 203 SS.

Äio.MHÄOBa, AjieKcaHÄpa, Die Untersuchung des Nervengewebes im pola-

risierten Lichte. Kasan, 1890,

Homen, E. A., Bidrag tili känuedomen om hemiatrophia facialis samt

nervi trigemini Ursprung. Festskr. f. path.-anatouj. Institut, Helsings-

fors, 1890, S. 35—59. Mit 1 Tafel.

Jegorow, J., Sur l'innervation des vaisseaux des extremite's post^rieures.
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Hevue scientifique de la soci^te des naturalistes, St. Petersbourg, Jahrg. I,

1890, No. 6, S. 262—267.
Fansini, S., Delle terminazioni dei nervi sui tendini nei rertebrati. Pro-

gresso medico, Napoli, Tomo III, 1889, S. 63— 69.

Bichter, Alfred, Schädelkapazitäteu und Hirnatrophie bei Geisteskranken.

Virchow's Archiv für pathologische Anatomie, Band 124, Folge XII,

Band IV, Heft 2, 1891, S. 297— 333.

Sala, Luigi, Zur feineren Anatomie des großen Seepferdefußes. Aus dem
Laboratorium für allgemeine Pathologie und Histologie der Universität

Pavia — C. Golgi. Mit 2 Tafeln. Zeitschrift für wissenschaftliche

Zoologie, Band 52, 1891, Heft l, S. 18—45,
Wagner, Richard, Die Medianstellung des Stimmbandes bei Recurrens-

lähmung. (Fortsetzung.) Virchow's Archiv für pathologische Anatomie,

Band 124, Folge XII, Band IV, Heft 2, 1891, S. 217—225.
Two Cases of Dislocation of the Ulnar Nerve. St. Thomas's Hospital.

The Lancet, 1891, Vol. I, No. XIX = Whole No. 3532, S. 1040— 1041^

b) Sinnesorgane.

Ayers, Howard, On the Origin of the Internal Ear and the Function

of the semi-circular Canals and Cochlea. Milwaukee, Wisconsin, 1890.

80. 9 SS.

Bawitz, Bernhard, Über Pigmentverschiebungen im Cephalopodenauge

unter dem Einfluß der Dunkelheit. Vorläufige Mitteilung. Zoologischer

Anzeiger, Jahrg. XIV, 1891, No. 363, S. 157—158.

13. Entwickelungsgeschlchte.

(8. auch Organsysteme.)

Bergh, B. S , Neue Beiträge zur Embryologie der Anneliden. II. Die

Schichtenbildung im Keimstreifen der Hirudineen. Mit 2 Tafeln. Zeit-

schrift für wissenschaftliche Zoologie, Band 52, 1891, Heft 1, S. 1— 17.

Cholodkovsky, N., Über einige Formen des Blastopors bei meroblastischen

Eiern. Zoologischer Anzeiger, Jahrg. XIV, 1891, No. 363, 8. 159—160.
Goette, A., Bemerkungen über die Embryonalentwickelung der Anodonta

piscinalis. Mit 8 Figuren im Text. Zeitschrift für wissenschaftliche

Zoologie, Band 52, 1891, Heft 1, 8. 158—168.
Graber, V., Bemerkungen zu J. Caekiebe's Aufsatz „Die Drüsen am ersten

Hinterleibsringe der Insektenembryonen". Biologisches Centralblatt,

Band XI, 1891. No. 7 und 8, S. 224— 229.

Heinrieius, G., Über die Entwickelung und Struktur der Placenta bei

der Katze. Mit 2 Tafeln. Archiv für mikroskopische Anatomie,

Band 37, 1891, Heft 3, S. 357—374.
Ho US say, M. F., La metam^rie de l'endoderme et du Systeme vascu-

laire primitif dans la region postbranchiale du corps des vertebras.

(S. oben Kap. 4.)

Houssay, Etudes d'embryologie sur les vert^br^s. Les fentes branchiales

auditive, hyo-mandibulaire , spiraculaire et les somites m^soblastiques

qui leur correspondent chez l'Axolotl. Bulletin scientifique de la France

et de la Belgique, Tome XXIII,
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Jaworowski, H., Über die Extremitäten bei den Embryonen der Arachni-

den und Insekten. Zoologischer Anzeiger, Jahrgang XIV, 1891, No. 363,

S. 164—169. (Schluß folgt.)

Iiebedinsky, J., Die Entwickelung der Daphnia aus dem Sommereie.

Zoologischer Anzeiger, Jahrgang XIV, 1891, No. 362, S. 149—152.
Parker , T. Jeffery , Observations on the Anatomy and Development of

Apteryx. Philosophical Transactions of the Eoyal Society of London,

Vol. 182 (1891), B, S. 25— 134. With 17 Plates.

Ryder, John A., An Attempt to illustrate some of the primary Laws of

Mechanical Evolution. Proceedings of the Accademy of Natural Sciences

of Philadelphia, 1891, Part I, S. 62—70.
Sibley, Walter K., On the Incubation of Snakes Eggs. Nature, Vol. 43,

No. 1099, S. 68—70.
Stiles, Charles Wardell, Bau und Entwickelungsgeschichte von Penta-

stomum proboscideum Eud. und Pentastomum subcylindricum Dies.

Mit 2 Tafeln. Zeitschrift für -wissenschaftliche Zoologie, Band 52, 1891,

Heft 1, S. 85—157.
Van der Stricht, Omer, Le developpement du sang dans le foie em-

bryonnaire. Memoire couronne au concours de l'enseignement superieur

des annees 1888— 1890. (Question anatomo-physiologique ou biologique.)

Waters, H., Some additional Points on the primitive Segmentation of

the Vertebrate Brain. Zoologischer Anzeiger, Jahrgang XIV, 1891,

No. 362, S. 141— 144.

(Kap. 13—15 s. No. 12.)

Aufsätze.
Nachdruck verboten.

Fasi di sviluppo del sistema acquifero e dello scheletro

calcareo nelF Ampliiura squamata (Saks).

Nota di A. Russo.

Con 10 figure.

Le prime contribuzioni alio studio dello sviluppo di questo aiii-

male, comparse nel 1851 per 11 Krohn ^) e nel 1852 per Max
ScHiJLTZE-), oltre a contenere poche interessanti conoscenze, non

1) Aug. Keohn, Über die Entwickelung einer lebendig gebärenden

Ophiura, Müller's Archiv für Anatomie und Physiologie, Jahrg. 1851,

T. XIV.

2) Max Schultze, Über die Entwickelung von Ophiolepis squa-
mata, einer lebendig gebärenden Ophiura. Müller's Archiv für Anatomie

und Physiologie, Jahrg. 1852, T. I.
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riguardano molto la presente Dota. E degno dimenzione il classic»

lavoro di Metschnikoff ^) publicato nel 1869, Del quale il processo

di formazione del sistema acquifero, piii che non abbiaoo fatto i sus-

seguenti ricercatori, e largamente trattato. In questo lavoro pero, se

vi e una certa accuratezza, pure, non andando esente da errori, molte

cose vengono trascurate. In seguito trattarono I'argomento il Ludwig ^)

nel 1881, Nicolas Christo-Apostolides 2) nell' anno 1882, Fewkes*)

e Carpenter^) nell' anno 1887.

Dal complesso delle conoscenze acquistate per tutti questi ricer-

catori, mi risulta chiaramente che molte fasi riguardanti lo sviluppo

furono omesse, che il modo di formazione ed il vero posto del can ale

petroso fu poco osservato e male interpretato, che la chiusura del

cerchio acquifero non fu veduta, che la formazione delle ve sei -

cole di PoLi, esposta da Apostolides, e uno dei suoi grandi errori.

Per cio che riguarda poi lo sviluppo dello scheletro calcareo,

coloro che di proposito se ne occuparono (Schultze, Ludwig, Fewkes,

Carpenter) tralasciarono alcune fasi, stabilendo delle omologie, che

potrebbero essere oppugnate. — Tutte queste cose io mi propongo di

mettere in evidenza, esponendo i risultati, che sono il prodotto di una

ricerca continuata per parecchi mesi su moltissimi animali e paziente

molto per la natura della tecnica.

II sistema acquifero e una formazione del mesoblasto.
Questo foglietto, originato per dilaminazione dall' ectoblasto

e che nel suo primo apparire presentasi in due gruppi cellulari posti

ai lati della porzione inferiore dell' archenteron, ben presto si

estende e le sue cellule si addossano ai due foglietti primarii,

1) jiEJScHNiKOFF, Studien über die Entwickeluug der Echinodermen

und Nemertinen, ctr. Embryologie der Amphiura squamata, hierzu Taf. Ill

u. IV. Memoires de 1' Academie imperiale des sciences de St. Petersbourg,

YII. Serie, Torae XIV, No. 8, 1869.

2) H. Ludwig, Zur Entwickelungsgeschichte des Ophiurenskelettes.

Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, herausgegeben von C. T. Siebold

U. A. KöLLIKEE, 1881,

3) Nicolas Cheisto - Apostolides . Anatomie et developpement des

Ophiures, cfr. Developpement de 1' Amphiura squamata. Archives de

Zoologie experimentale et generale, publice sous la direction de H. Lacaze-

DüTHIEES, 1882.

4) W. Fewkes, On the Development of the Calcareous Plates of Am-
phiura. Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, Vol. XVI, No. 4,

Cambridge 1887.

5) P. H. Caepentee, Notes on Echinoderm Morphology, No. XL On
the Development of the Apical Plates in Amphiura squamata. London
Quarterly Journal of Microscopical Science, November 1887.
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limitando in tal modo una cavita (cavita enterocelica). — Questa con-

dizione che subito si verifica quando il proctodeo e lo stoniadeo
sono solamente accennati, come nella fig. 1, perdura per certo tempo;
pero, col crescere della larva, questi due sacchi si riducono in modo
da occupare i due terzi inferiori della cavita blastocelica (fig. P
e 2^). — I differenziamenti successivi del sistema acquifero si svolgono

Fig. la Stadio eiubrionale poco avanzato in cui si vede la formazione dei foglietti

e dello scheletro calcareo. ect ectoblasto. ms mesoblasto. ent endoblasto. ce cavita

enterocelica. ae archenteron. ss spicole calcaree. p proctodeo. st stomadeo. ÄB asse
di simmetria.

Fig. 2» Stadio molto piü avanzato del precedente in cui si vede lo strozzarsi di

una delle due vescicole (visto dal lato ventrale), h bocca. s stomaco. a ano.

in uno dei due sacchi, non sapendo stabilire su quale; perche pare

non ci sia una norma fissa. — Fino a questo punto 1' embrione ha una

simmetria perfettamente bilaterale, la quale a poco a poco si va

pcrdendo, perche, mentre uno dei due sacchi si riduce di molto, senza

pero atrofizzarsi, I'altro da cui avra origine il sistema acquifero s'in-

grandisce ed in un certo momento si strozza in un punto corrispon-

dente ad un terzo superiore ^). Lavescicola acquiferaa della fig. 3

che in quel modo si e formata, in un primo momento della sua difife-

reriziazione, presenta un solco che la divide in due loculamenti. Cosi

s'inizia e nello stesso modo vien portato a termine, per altri solchi

che progressivamente si forraano dalF alto al basso (vedi fig. 4), questo

1) La voce superiore ed inferiore, da me usata, h relativa al

modo come ho situate le larve simile a quelle di Schultze ed Apostolides

e contrario a quelle di Metschotkoff e Fewkfs.
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processo, per cui lutta la vescicola vien divisa regolarmente in cinque

lobi, come ne han figurato i succitati autori (Metschnikoff, Aposto-

LiDES, Fewkes). Metschnikoff che descrive la formazione dei cinque

lobi dice, raffigurando nella fig. 9 della t. IV, che la vescicola acqui-

fera da principio presenta cinque piccole prominenze superficial!, che

non corrispondono all' interna cavita, senza pero seguire il modo di

formazione.

In quel modo, perdendo la larva la sua primitiva simmetria, inter-

vengono degli spostamenti in tutte le sue parti, le quali si modellano

sui successivi difi'erenziamenti del sistema acquifero. La vescicola

acquifera, divisa regolarmente in cinque lobi, che regolarmente

occupa il lato dell' esofago, in fasi consecutive si distende in tutti

i sensi. In questa guisa il lobo superiore con il suo allungarsi si

avanza su 1' esofago, intorno a cui, per la formazione del sistema acqui-

fero, si svolgera la futura forma dell' animale (fig. 3% 4'' e 5*).

3? t?

Fig. 3» Stadio di poco pifi avanzato del precedenta — dal lato ventrale, a vescicola

acquifera divisa da un solco. vp vesc. vaso-peritoneale.

Fig. 4a Stadio successivo — dal lato dorsale, va vescicola acquifera prossima ad
essere divisa iu 5 lobi. cp canale petroso.

Nella fig. 6 ho rappresentato di fianco una larva e cio per mostrare

non solo come la vescicola acquifera si spinge su 1' esofago per cir-

condarlo, ma per far vedere gli assi di simmetria che in esso passano

e sui quali si modellera la definitiva forma dell' animale.

In seguito la vescicola acquifera, avendo in questo tempo di molto

aumentato le sue dimenzioni, comincia con I'occupare una certa por-

zione del lato opposto alia sua posizione primitiva, mentre in fasi
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consecutive, guardando la larva del lato dorsale, essa si mostra quasi

a cavalcione su 1' esofago. I solchi che dividevano i cinque lobi, super-

ficiali da prima, a poco a poco si approfondano, mentre ciascun lobo

si espande, acquistando una figura gemmiforme. Essendo ciascuno di

essi destinato a formare iprimi tentacoli, quando 1' esofago non

e completamente circondato, questi si vedono delineati per mezzo di

due solchi laterali, molto irregolari, che dividono ciascun lobo in due

porzioni. Con I'ulteriore sviluppo della larva, I'inizio dei tentacoli si

rende bene evidente, perche i solchi, resi regolari e piii profondi, limi-

tano quattro porzioni dal le quali si svilupperanno i tentacoli boc-

cali ed i primi brachial].

L' accrescimento della vescicola acquifera ed il successivo diffe-

renziarsi delle sue parti e provocato in gran parte dall' aumento degli

elementi, che molto presto in essa si trovano, forniti dalla parete in-

terna di essa, e che si muovono in un liquido. Alle quattro porzioni

formate in ciascun lobo, se ne aggiunge subito una quinta, la quale

Fig. 5» a vescicola acquifera con i lobi distesi. cp canale petroso.

Fig. 6a Stadio quasi uguale al precedente visto di fianco. AB asse principale.

cd asse accessorio. es esofago. st stomaco. &a sistema acquifero.

e compresa fra i due futuri tentacoli brachial i. Questa sara il

futuro vase brachiale.

Fig. 6*, 7^ e 8\ Mentre queste fasi percorre ciascun lobo e mentre

le porzioni che in esso si designano si vanno rendendo sempre piii in-

dipendenti, tra loro, si delinea il futuro cerchio acquifero. Inun

primo momento esso e rappresentato da brevi tratti, quasi continuazione
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dei lobi, ma, in fase piii avanzata dello sviluppo, come fu rappresentato

nella fig. 8, essi tratti, allungandosi ed assottigliaudosi, costituiscouo

un vero canale quasi indipendeote, che circonda I'esofago e che porta

su di esso ad uguale distanza cinque espanzioni gemmiformi.
La chiusura del cerchio acquifero, essendo molto difficile a potersi

riscontrare, non fu descritta da alcuno degli osservatori sopra citati.

Fig. 7» Stadio molto piu avanzato del precedente dal lato dorsale, es esofago.

st stomaco. a ano. Nei lobi del sistema acquifero si vede 1' inizio dei futuri tentacoli.

Fig. 10^ vp vesc. di Pon completamente s>viluppate. tb tentacoli boccali da poco

piegati. cj» canale petroso. u ultima vesc. di Poli che si forma.

lo perciö, son molto fortunato poter qui riferire che il cerchio acqui-

fero, circoscrivendo sempre piii 1' esofago, caccia in un certo momento

dai suoi due punti estremi due prolungamenti, i quali in seguito si

saldano come si vede nel punto ch delle fig. 9. Che la chiusura debba

avvenire in tal modo e non altrimenti, ce lo dimostra il punto indicato

in cui chiaramente si vede che il tratto da poco saldato e ancora im-

pervio. A poco a poco, con l'apertura di questo tratto, 11 sistema

acquifero prosegue in ulteriori diflferenziamenti.

II modo di sviluppo del canale petroso non fu seguito e circa
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S?

la sua posizione Metsghnikoff, come apparisce dalle figure 11, 13
e 14 della tavola IV del suo lavoro, ce la rappresenta in un punto
corrispondente alia seconda form azione teotacolare. Christo-
Apostolides dice che, in una

fase piu tosto avanzata dello

sviluppo, il canale acquifero

„change de place, et il

vient se placer ä cote

de I'endroit qu'il occu-
peraal'etatadulte. II

se trouve dans I'arc du
cercleacquifere qui cor-

respond a la partie pri-

mitivement inf^rieure
de I'embryon sur celle

0Ü setrouve le squelette

embryon naire fortement
r6duit". A questa dispo-

sizione Apostolides annette

una grande importanza per

la connessione che egli crede

questo canale stabilisse nel

punto di attacco con la pa-

rete ovarica. Dopo cio, io mi

credo autorizzato a dire che la vera posizione del canale acqui-
fere k sempre in vicinanza dei cinque tentacoli estremi. Come si

vede nel punto cp della fig. 4, quando la vescicola acquifera e prossima

od essere divisa in cinque lobi, apparisce un' apertura nella porzione

inferiore di essa. Questa forniazione, visibile solo dal lato dorsale, per-

dura per un certo tempo, ma con i differenziameuti successivi indicati

dalle figure 5, 7, 8, 9, 10, si forma gradatamente un canale, che sempre

piu va aumentando in lunghezza. Esso sulle prime rivolto verso il centro

della larva, si va successivamente ripiegando (vedi fig. 9), per occupare

uno degli interradii, in cui dal lato dorsale sbocca all' esterno. Quando

il cerchio acquifero si e saldato ed il tratto corrispondente a cio

si e aperto, il canale in parola ha acquistato un certo calibro e s'iu-

serisce in questa porzione iuterradiale (fig. 9% 10* e 11*).

Le vescicole di Poli incominciano a formarsi quando il cerchio

acquifero si e chiuso. Queste formazioni furono studiate solamente da

Nicolas Christo - Apostolides , il quale a questo proposito cosi si

esprime: „Nous avons vu danscestadel'^bauched'une

Fig. 8» Stadio successive dal iato ventrale.

Si vede la formazione del cerchio acquifero (ca).
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v^sicule de Poli, eile 6tait representee par un petit

renflement dirige en sens inverse de celui qu' elles

pr6 sen tent chez I'adulte les v6sicules de Poli qui.

9?

Fig. 9a Sist. acquifero quasi al completo. vp inizio delle vescicole di Poli.

ch chiusura del cerchio acquifero. cp canale petroso arcuato. r vaso radiale, b tenta-

colo brachiale, be tent, boccale. In ciascuno vi e un corpuscolo ealcareo.

Fig. Ha Vaso brachiale con i rigonfiamenti (a e b), da cui si originano altri

tentacoli.

primitive ment, se dirigeaient int6rieurement, peuvent^
ä un moment donne, prendre leur disposition definitive."

lo non so in quali condizioni 1' Apostolides abbia fatto le sue

osservazioni, ma ho tutte le ragioni per credere che egli sia stato

tratto in inganno, avendo osservato degli embrioni in uno stadio

molto avanzato. In queste condizioni e molto facile che la singolare

disposizione dello scheletro ealcareo ventrale mentisca una formazione

delle vescicole di Poli nel modo riferito. A me invece e riuscito osser-

vare in stadii poco avanzati dello sviluppo, quaudo lo scheletro ven-

trale e solamente accennato in piossimita dei tentacoli, una formazione

molto diversa. In alcuni dei tratti interradiali, infatti, indicati nella

fig. 9, si vedono dei rigonfiamenti, i quali iniziano la formazione di
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queste vescicole e con il successivo ingrandimento la completano, come

si vede nella figura seguente. L' ultima vescicola di Poli che si

forma e quella corrispondente al tratto interradiale in cui si efifettua

la chiusura del cerchio acquifero. Nell' ulteriore sviluppo il

vase brachiale si aliunga, per fornire i raggi, ed in esse, succes-

sivamente dal basso all' alto, si formano i tentacoli (pedicelli ambula-

crali), i quali s'iniziano con altrettanti rigonfiamenti (vedi fig. 11).

Lo scheletro calcareo la

r

vale apparisce quando i t r

e

foglietti blasted ermici si sono ditferenziati. Come si vede nella

figura 1, esso in principio e rappresentato da due s pi cole, poste in

prossimita del blastoporo.
Questa forma primitiva dello scheletro e perfettamente omologa

a quella, che, in questo stadio, si trova nello sviluppo delle altre

Ophiureae. Pero, ben presto queste spicole perche altre se ne

aggiungono, si fondono, formando cosi una piastra reticulata che si adagia

sul lato dorsale della larva, corrispondente al polo anale. Da questo

piastra, dipartendosi alcuni stiletti calcarei, V insieme fu da Schultze

e poi da Fewkes considerate come omologo alio scheletro del Pluteus.

Cio se certamente costituisce una conoscenza raolto interessante, pure

e un po ardito voler stabilire una perfetta omologia tra due forme

larvali molto diverse per le condizioni diflferenti dello sviluppo. Sembra

pill regolare invece considerare questa speciale forma dello scheletro

come un rudimento, quasi un ricordo di una condizione embrionale del

gruppo, che nel Pluteus per gli adattamenti speciali acquista il piu

alto diflferenziamento.

Circa la formazione dello scheletro definitive, riferisco, cosa

non ancora osservata, che il ventrale s'inizia con piccolissime sp icole

poste in vicinanza di ciascun tentacolo. Questa disposizione ha un

certo valore, perche essa viene sempre piii od avvalorare I'idea di

Agassiz^) cioe, che il giovane Echinoderma si sviluppa sei sistema

acquifero.

Le conclusioni, che si possono ricavare da quanto fu detto, sono

le seguenti:

1° La vescicola acquifera, sviluppandosi da uno dei sacchi

originati dal mesoblasto, in un prime memento della sua differenzia-

zione presenta un solco: in seguito, per altri che successivamente si

formano dall' alto al basso, vieu divisa ugualmente in cinque lobi.

1) Ales. Agassiz, Selection from Embryological Monographs — Echino-

dermata. With fifteen Plates Memoirs, of the Museum of Comparative

Zoology of Harvard College, Vol. IX. No. 2, Cambridge 1883.

22
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2° Questi lobi, in fasi ulteriori, si distendono ed il superiore si

avanza su I'esofago, prima che tutta la vescicola acquifera non lo

cingesse.

3° Per due solchi laterali ciascun lobo vieu diviso in quattro por-

zioni, che formeranno i fuluri tentacoli boccali e primi b rä-

ch iali — poscia, superiormente se ne forma un altro che sara il vaso
brachiale.

4° II cerchio acquifero si forma per Tallungarsi dei tratti

posti tra i lobi in cui la vescicola e divisa.

5° Le vescicole di Poli si formano per rigonfiamenti
dei tratti interradiali e non per digitazioni rivolte prima

verso il centro e poi piegantisi alia periferia (Apostolides).

6" II canale petroso s'inizia per un' apertura posta nella

parte inferiore della vescicola acquifera, ma, in seguito si costi-

tuisce un vero canale posto in prossimita dei cinque tentacoli estrenii.

7° Lo scheletro calcareo embrionale apparisce in suUe

prime come due spicole, omologhe perfettamente a quelle delle altre

Ophiureae. Lo scheletro ventrale permanente si inizia con

piccoli corpuscoli posti vicino a ciascun tentacolo, venendo ad avvalorare

r idea di Agassiz su 1' importanza annessa al sistema acquifero nello

sviluppo definitivo dell' Echinoderma.

Napoli, Stazione zoologica, Aprile 1891.

Nachdruck verboten.

Zur Befruchtung des Selacliiereies.

Von Dr. J. Rückebt,

Professor au der tierärztlichen Hochschule München.

Die jüngsten bisher zur Untersuchung gelangten Keimscheibeu

des befruchteten Selachiereies wurden von Kastschenko ^) und mir^)

beschrieben. Dieselben zeigen noch keine Furchen, enthalten aber

schon eine mehr oder minder große Zahl von Kernen, welche — abge-

sehen von Größendifferenzen — einander sehr ähnlich sind. Späterhin

1) Zur Frage über die Herkunft der Dotterkerue im Selachierei.

Anat. Anz., 1888, No. 9. — Zur Entwickelungsgeschichte des Selachier-

embryos. Anat. Anz., 1888, No. 16.

2) Weitere Beiträge zur Keimblattbildung bei Selachiern. Anat. Anz.,

1889, No. 12.
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bieten aber diese Kerne resp. ihre Abkömmlinge ein verschiedenes Ver-

halten dar : die einen, etwas größeren und zunächst in der Minderzahl

befindlichen, verbleiben in der Keimscheibe und bilden die Centren

der sich abgrenzenden Furchungskugeln. Es sind dies die echten
Furchungskerne. Die anderen gelangen in den die Keimscbeibe

umgebenden feinkörnigen Dotter und stellen die als „P a r a b 1 a s t"' -

oder „Dotterkerne", von mir als „Merocyten" bezeichneten

Gebilde dar.

Infolge der Ähnlichkeit, welche die beiderlei Kerne gerade in

diesen jüngsten Entwickelungsstadien zeigen, nahmen Kastschenko '

)

und ich eine Abstammung derselben aus geraeinsamer Quelle an.

Während wir in diesem einen Hauptpunkt übereinstimmten, gelangten

wir im einzelnen zu einer verschiedenen Fassung unserer Ansichten

über die Entstehung der Merocyten kerne. Kastschenko ^) hält es für

wahrscheinlich, daß durch wiederholte Teilung eines ersten Furchungs-

kerns ein vielkerniges Plasmodium gebildet wird, welches alsdann vom
Centrum nach der Peripherie in Zellen zerlegt wird. Das so ent-

standene, von Furchen durchsetzte Gebiet erreicht aber die „peri-

pheren" Kerne nicht; diese wandern in den Dotter und bilden die

Merocyten, während die übrigen (von K. als „centrale" bezeichneten)

als Kerne der echten Furchungskugeln in der Keimscheibe bleiben.

Ich würde mich mit dieser Ansicht sehr gerne einverstanden

erklärt haben, da sie sich mit der früher ^
) von mir aufgestellten

Hypothese von der Homologie der Merocyten mit vegetativen Blasto-

meren des holoblastischen Eies sehr wohl hätte vereinigen lassen.

Denn wenn in so frühen Stadien die eine Kernart central, die andere

peripher in der Keimscheibe sich befindet, so ist es naheliegend, an-

zunehmen, daß sie im Falle einer gemeinsamen Abstammung sich durch

äquatoriale Teilung voneinander getrennt haben. Doch war ich inzwi-

schen durch Untersuchung der erwähnten jungen Stadien, namentlich au

einer größeren Anzahl von Torpedokeimscheiben, dazu gelangt, meine

Ansicht über die Merocytenentstehung bestimmter zu formulieren und

leider in einem Sinne, welcher der oben erwähnten Hypothese nicht

gerade günstig war. Ich mußte zunächst darauf hinweisen, daß eine

Unterscheidung zwischen centralen und peripheren Kernen in diesen

jüngsten Stadien nicht durchführbar ist, weil auch die ersten echten

Furchungskerne zuweilen peripher in der Keimscheibe liegen, in welchem

Falle dann Merocyten an ihrer Stelle im Centrum sich finden könnnen.

1) In seiner 2. Mitteilung, Anat. Anz., Jahrg. III, ^o. 16.

2) Zur Keimblattbildung bei Selachiern, München 1885.

22*
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Die Folge einer solchen Lagerung ist, daß das erste Furchennetz gleich-

falls excentrisch auftritt. Vor allem aber hatte sich ergeben, daß ein

Stadium existiert, in welchem neben einer wechselnden Anzahl von

Merocytenkernen nur ein einziger in Mitose befindlicher echter
Furchungskern vorhanden ist. Der letztere liefert, wie an einer

kontinuierlichen Entwicklungsserie von Torpedo verfolgt werden konnte,

durch wiederholte Teilung die Kerne aller Furchungskugeln der Keim-

scheibe. Merocytenkerne dagegen werden von ihm und seinen Ab-

kömmlingen nicht abgespalten, was sich bis zu einem Stadium von

128 Blastomeren, also für sieben aufeinanderfolgende Teilungen des

ersten Furchungskernes nachweisen ließ. Hieraus ergab sich mit

Sicherheit folgender Schluß: die Merocyten der ersten Furchungszeit

können, wenn überhaupt von Furchungskernen, dann allein vom ersten

derselben hervorgegangen sein, bevor dieser sich in die Kerne der

zwei ersten Blastomeren gespalten hat.

Ein solcher Teilungsmodus ließ sich mit keinem der bisher be-

kannten Furchungstypen in Einklang bringen. Ich gestehe, daß mir

dies einige Bedenken verursachte hinsichtlich der Autfassung der

Merocyten als Äquivalenten von Furchungskugeln, Auch der Umstand,

daß bei Keimscheiben des gleichen Stadiums die Zahl der Merocyten

beträchtlich schwanken kann, machte mir, wie ich seinerzeit hervor-

hob, Schwierigkeiten. Trotzdem mußte ich noch in meiner letzten

Mitteilung bei Abwägung aller mir damals bekannten Thatsachen die

gemeinsame Abstammung der Merocyten und der Furchungskerne für

wahrscheinlich erklären. Es sprach dafür die Ähnlichkeit der beiderlei

Kerne, die gerade in den jüngsten Stadien am meisten hervortritt,

ferner der Umstand, daß sich die Merocytenkerne gleichzeitig mit den

echten Furchungskernen mitotisch teilen, daß sie anfänglich wie diese

in der Keimscheibe liegen und hier ziemlich regelmäßige Abstände zu

einander innehalten, wie die Kerne einer in Furchung begriffenen Keim-

scheibe, und endlich die Thatsache, daß sich um eine Anzahl derselben

kleine Furchungskugeln abgrenzen zur Zeit, wenn im Innern der Keim-

scheibe die ersten echten Furchen auftreten. Auch Kastschenko war

teilweise auf Grund ganz derselben Argumente zu der gleichen Ansicht

geführt worden.

Dennoch trieb es mich, der Sache baldigst durch Untersuchung

noch jüngerer Stadien, womöglich aus der Befruchtungszeit, auf den

Grund zu gehen. Eine Untersuchung der Selachierbefruchtung erschien

mir überdies, abgesehen von meiner speziellen Fragestellung, ein um so

lohnenderes Unternehmen, als der Gegenstand bis jetzt nicht bearbeitet

ist, so wenig wie die Befruchtung der übrigen mit großem Nahrungs-
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flotter versehenen meroblastischen Wirbeltiereier. Die Ursache hiervon

liegt auf der Hand : es ist die Schwierigkeit, welche die Beschaffung des

Untersuchungsmateriales bietet. Die in den Aquarien gehaltenen Haie

begatten sich nach den an der Neapler Station geraachten Erfahrungen

nicht, wie mir der Konservator der Station, Herr Lo Bianco, mitteilte.

Auch der Versuch einer künstlichen Befruchtung geschlechtsreifer

Weibchen führte zu keinem Resultat. So ist man allein auf den

seltenen Zufall angewiesen, unter einer Anzahl frisch eingefangener

weiblicher Tiere ein soeben befruchtetes zu finden. Dies erklärt es,

daß ich trotz eines viermaligen Aufenthaltes an der Neapler Station

und trotz reichlicher Sendungen konservierter junger Keimscheiben,

die ich von dort seit 1885 in jedem Jahre erhalten habe, bis jetzt

noch nicht über eine vollständige Befruchtungsserie verfüge, sondern

nur über Bruchstücke einer solchen. Und auch diese würde ich nicht

erlangt haben, wäre ich nicht von Seite der Station in diesem und

dem vergangenen Frühjahr beim Einsammeln von Material in außer-

ordentlicher Weise unterstützt worden. Es ist mir eine angenehme

Pflicht, hierfür Herrn Geheim rat Dr. Dohrn und Herrn Lo Bianco

meinen Dank auszusprechen.

Das gewonnene Material besteht hauptsächlich aus Keimscheiben

von Pristiurus. Zum Verständnis des Folgenden mag bemerkt werden,

daß bei diesem Tier sich unter den vorhandenen 2—8 Eiern stets je

2 in der gleichen oder nahezu gleichen Entwickelungsphase vorfinden,

in jeder Tube eines. Über das jeweilige Alter frisch befruchteter

Pristiurus-Eier giebt das Verhalten der Hornschale Anhaltspunkte, da

diese während des Ablaufes der Befruchtungsvorgänge gebildet wird:

je kleiner das vorhandene Schalenstück, um so jünger ist das Ei,

Von dem lebendig gebärenden Torpedo erhält man in der Regel mehr

als 2, ebenfalls stets gleichentwickelte, Eier.

Als Fixierungsmittel für die Keimscheiben wurde gesättigte Subli-

matlösuug in Wasser mit und ohne Zusatz von Eisessig (5 °/o) ver-

wendet. Ich möchte der Mischung des Sublimates mit Eisessig deshalb

den Vorzug vor dem reinen Sublimat geben, weil sie die bei Selachiern

an sich nicht sehr deutlichen Strahlenfiguren besser zur Ansicht bringt.

Auch scheint sie die Schrumpfung der Kerne, die bei reinem Sublimat

leicht eintritt, hintanzuhalteu. Mit einer Mischung von Sublimat und

1/3 ^/ö-iger Chromsäure, die ich seit Jahren für manche Objekte, be-

sonders Amphibieneier, mit gutem Erfolg anwende, habe ich mehrere

Keimscheiben konserviert, ohne jedoch ein besseres Resultat zu erhalten

als mit Sublimateisessig. Die für Kernuntersucbungen so bewährten

Osmiumessigsäuregemische habe ich an dem seltenen Material deshalb
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noch nicht zu versuchen gewagt, weil ich an einigen ungefurchten

Keimscheiben, die in Neapel mit FLEMMiNG'scher Lösung behandelt

wurden, keine guten Resultate gesehen hatte. Es war die Fixierungs-

flüssigkeit nur in die oberflächliche Schicht der kompakten Keimscheibe

eingedrungen. Auch mit der HERMANN'schen Flüssigkeit habe ich bis

jetzt keinen Erfolg gehabt, da bei ihrer Anwendung die Keimscheibe

durch Quellung des umgebenden Dotters mechanisch lädiert wurde.

Die Färbung der meisten Keimscheihen geschah mit Boraxkarmin

(Stückfärbung auf 12—24 St., langdauerndes Ausziehen mit häufig ge-

wechseltem salzsauren Alkohol bis zur reinen Kernfärbung).

Bevor ich zur Beschreibung der befruchteten Keimscheiben über-

gehe, will ich in Kürze über das älteste Stadium des reifen-

den Ovarialeies, das ich an 6 Keimscheiben von Torpedo occ.

fand, berichten. Dasselbe zeigte dicht unter der Oberfläche der Keim-

scheibe eine schräg gestellte Spindd Diese ließ sich als zweite

Richtungsspindel bestimmen, da sich in ihrer Nähe, zwischen der

Keimscheibe und der Dotterhaut gelegen, ein abgeschnürtes Richtungs-

körperchen — das erste — vorfand. Es geht somit bei Torpedo,

ebenso wie es bei Pristiurus nach Kastschenko's ^) Angabe der Fall

ist, die Abschnürung des ersten Richtungskörperchens und die Bildung

der zweiten Richtungsspindel noch im Ovarium vor sich. Sonstige

Kerne oder Zellen habe ich bei keinem dieser Eier in der Keim-

scheibe oder deren nächster Umgebung wahrgenommen. Das Follikel -

epithel erschien, soweit es senkrecht zur Oberfläche getrofi'en, stets

scharf gegen die Keimscheibe abgesetzt und von ihr durch eine

dünne Dotterhaut geschieden. Diese liegt der Oberfläche der Keim-

scbeibe innig an mit Ausnahme der Stelle, an welcher sie durch

das unterliegende Richtungskörperchen abgehoben wird. Auch am be-

fruchteten Ei, sowohl von Torpedo als Pristiurus, habe ich diese Dotter-

haut wahrgenommen. Sie darf nicht verwechselt werden mit einer noch

feineren Lamelle, die unter ihr sich befindet und nichts anderes ist

als eine oberflächlich zusammenhängende Lage der Gerüstsubstanz des

Eies. Die letztere Membran, wenn eine solche Bezeichnung hier über-

haupt am Platze ist, hebt sich nicht von ihrer Unterlage ab, und wenn

sie zufällig von dieser abgerissen wird, so haften ihrer Innenfläche

feinste Dotterkörner an. Sie folgt allen Einsenkungen des Keimes

und wird von den austretenden Richtungskörperchen durchbrochen.

Die eigentliche Dotterhaut dagegen ist eine selbständige Membran,

1) 1. c u. „Über den Reifungsprozeß des Se^achiereies". Zeitschr.

f. wiss. Zool., 50, 3, 1890.
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die sich am befruchteten Ei leicht von ihrer Unterlage abhebt. Sie

folgt den Einsenkungen der letzteren nicht, sondern spannt sich über

diese sowie über die Richtungskörper hinweg. Häufig geht sie am
befruchteten Ei bei der Behandlung der Keimscheibe verloren. Ich

erkläre mir die Angabe Kastschenko's , daß er die Richtungs-

körper bald innerhalb, bald außerhalb der Dottermembran gefunden

habe, damit, daß er bald die eine, bald die andere Membran vor sich

gehabt hat. Auf eine Micropyle habe ich die Dotterhaut vergeblich

untersucht.

Das Verhalten der Keimscheibe selbst ist am reifen Ova-
rialei, sowie am frisch befruchteten Tubenei im wesentlichen

das gleiche wie später und bedarf daher keiner näheren Beschreibung.

Es mag erwähnt werden, daß die Keimscheibe zu Anfang der Be-

fruchtung äußerst nachgiebig und formveränderungsfähig ist, was ihre

Konservierung erschwert. Irgendwelche reguläre Gestaltsveränderungen,

so namentlich Ausbuchtungen ihrer Oberfläche, habe ich nicht kon-

statieren können, es sind offenbar meine jüngsten Befruchtungsstadien

hierfür schon zu alt. Während der Befruchtung dringen in den Grund

der Keimscheibe von unten her eine Anzahl größi^rer Dotterkörner

ein, die später, wahrscheinlich durch Zerfall, wieder verschwinden. Bei

schlechter Färbung könnten dieselben Veranlassung zu einer Verwech-

selung mit Kernen geben. Das Wenige, was sonst noch über die Keim-

scheibe als Ganzes zu sagen ist, werde ich an geeigneter Stelle ein-

schalten und wende ich mich nun zur Beschreibung der Kerne im

besamten Ei.

Die beiden jüngsten Eier, die ich in den Schalendrüsen

von Pristiurus fand, waren, obwohl sie von demselben Muttertier

stammten, nicht völlig gleich entwickelt, was sich schon an einem

geringen Größenunterschied des gebildeten Schalenstückes erkennen

ließ. Das jüngere der beiden Eier, d. h. dasjenige mit dem kürzeren

Schalenstück, zeigt zwei in geringer Entfernung voneinander auf der

Oberfläche der Keimscheibe gelegene Richtuncjskörperchen ,
die sich

durch Größe der Zellsubstanz sowohl wie des Kernes voneinander

unterscheiden. Direkt unterhalb des kleineren der beiden Richtungs-

körperchen, das ich für das zweite halte, befindet sich ganz ober-

flächlich innerhalb der Keimscheibe ein rundlicher, aus kleinen, intensiv

gefärbten Kügelchen zusammengesetzter, maulbeerähnlicher Kern. Ich

halte ihn, da ich keinen weiteren Kern in der Keimscheibe vorfand,

für den weiblichen Vorkern. Dazu stimmt seine Lage dicht unterhalb

des zweiten Richtungskörperchens und der Umstand, daß seine Chro-

matinmenge ungefähr derjenigen dieses Richtungskörperchens gleich-
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kommt. Die Kügelchen, aus deneo der Kern besteht, entsprechen

wahrscheinlich den von Böhm^) für Petromyzon als „Meriten" be-

schriebenen Gebilden, wenngleich sie bei den Selachiern in späterer

Zeit sich etwas anders zu verhalten scheinen als bei Petromyzon.

Außerdem finden sich in besagter Keimscheibe noch 3 ebenfalls

aus kleinen Kügelchen bestehende und sehr intensiv gefärbte, stab-

förmige Gebilde. Diese liegen im Gegensatz zum weiblichen Vorkern

tief in der Keimscheibe in ziemlich beträchtlichen Entfernungen von-

einander. Zwei von ihnen sind spiralig gebogen und stehen zur Ober-

fläche in einem Winkel von 45 und 60", das dritte ist mehr gerade

gestreckt und liegt horizontal. Ihre Gestalt ist nicht ganz die gleiche.

Das erste stellt ein in seiner ganzen Länge nahezu gleich schmales

Band dar, das nur an den Enden etwas anschwillt, während die beiden

anderen zwei verschiedene Stufen einer noch weitergehenden Diffe-

renzierung in mehrere hintereinander gelegene, kernartig verdickte

Abschnitte aufweisen. Diese Verdickung geht mit einer entsprechenden

Verkürzung der Gesamtform einher. Die drei Chromatinstäbe müssen

trotz ihrer Formverschiedenheit als gleichartige Gebilde aufgefaßt

werden. Sie stellen offenbar nur verschiedengradige Umwandlungs-

produkte derselben Urform dar. Es geht dies aus einigen sehr cha-

rakteristischen Merkmalen , welche ihnen gemeinsam sind , hervor.

So läuft das eine, stärker verdickte Ende (ich nenne es das vordere)

in einen scharf zugespitzten Spieß aus. An dem gegenüberliegenden

— hinteren — Ende des Stabes ragt ein kürzerer, sehr intensiv ge-

färbter Aufsatz vor, der, wie die Anwendung der apochromatischen

Immersionen von Zeiss lehrt, hufeisen- oder ringförmig gekrümmt ist.

Eine nähere Beschreibung dieser Gebilde muß auf die mit Abbildungen

versehene ausführliche Arbeit verspart werden. Was die Bedeutung

derselben anlangt, so halte ich sie für in Umwandlung begrif-

fene Spermatozoenköpfe. Ihre Gestalt, vor allem der Spieß

an ihrem einen Ende, läßt kaum eine andere Deutung zu.

Das zweite, ein wenig ältere Ei enthält gleichfalls dicht

unter der Oberfläche der Keimscheibe einen runden, aus Kügelchen

bestehenden Kern, den ich nur auf den Pronucleus fem. der jüngeren

Keimscheibe zurückführen kann. Er ist inzwischen ein wenig gewachsen

und hat sich dementsprechend etwas aufgehellt. Von den Chromatin-

stäben des vorigen Stadiums ist jetzt nichts mehr zu sehen, dagegen

finden sich im Innern der Keimscheibe zerstreut eine Anzahl (8)

1) Über Reifung u. Befruchtung des Eies von Petromyzon Planeri.

Arch. f. m. A.. Bd. XXXII.
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barkeit von dem beschriebenen Vorkern scharf unterscheiden. Sie

haben alle mehr oder minder deutlich die Gestalt von Doppelkernen :

einige scheinen aus zwei dicht nebeneinander gelagerten Hälften zu

bestehen , während bei anderen die Trennung nur in Gestalt einer

schwachen Einkerbung angedeutet ist; beide Extreme sind durch

Übergänge verbunden. Abgesehen von diesen nur graduellen Diffe-

renzen und von geringfügigen Größenunterschieden sind die Kerne

einander so weit ähnlich, daß ich nicht in der Lage bin, ein unter-

scheidendes Merkmal für einen oder einige derselben den anderen

gegenüber aufzustellen. Trotz dieser Übereinstimmung muß mit Rück-

sicht auf die nächstfolgenden Stadien angenommen werden, daß einer

dieser Kerne den männlichen Vor kern darstellt, während die

übrigen nichts anderes sind als Merocytenkerne. Welcher dieser

8 Kerne der männliche Vorkern ist, läßt sich deshalb nicht aussagen,

weil zur Zeit noch keiner derselben sich dem weiblichen Pronucleus

so weit genähert hat, daß ihre Zusammengehörigkeit erkennbar ist.

Was die Abstammung dieser Kerne anlangt, so wird man natur-

gemäss den Versuch machen müssen, dieselben von Kernen oder kern-

wertigen Bildungen der zuvor beschriebenen Keimscheibe abzuleiten,

um so mehr, als zwischen den beiden in Rede stehenden Eiern

nur eine sehr geringe Altersdifferenz bestehen kann. Unternimmt

man aber einen solchen Versuch, so bleibt nichts übrig, als die

fraglichen Kerne des älteren Eies auf die Spermaköpfe des jüngeren

Stadiums zurückzuführen oder — anzunehmen , daß jene inzwischen

spurlos zu Grunde gegangen, diese auf irgend eine unbekannte Art

neu entstanden seien. Letztere Annahme schwebt nicht nur völlig

in der Luft, sondern sie ist auch nicht einmal nötig, denn mancherlei

weist direkt auf die ersterwähnte Abstammungsmöglichkeit hin. Ich

lege hierbei kein Gewicht auf die Thatsache, daß die fraglichen

Kerne aus ebensolchen chromatinreichen Kügelchen bestehen , wie die

Spermaköpfe, wohl aber auf den Umstand, daß einige der Doppel-

kerne an ihrem einen Ende einen kleinen , intensiv gefärbten Aufsatz

besitzen, ähnlich demjenigen am hinteren Ende der Spermaköpfe,

und daß andere an dem gegenüberliegenden Ende (kenntlich an

der stärkeren Abplattung der betreffenden Kernhälfte) einen feinen,

fadenförmigen Fortsatz führen, der in einem F'all auch deutlich gefärbt

erscheint, wie der Spieß am vorderen Ende der Spermaköpfe. Endlich

mag noch erwähnt werden, daß diejenigen Doppelkerne, welche die

Trennung in zwei Hälften am deutlichsten zeigen, in ihrer Form mit
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der hinteren Hälfte des am weitesten umgebildeten Spermakopfes

übereinstimmen.

Mit dem nächstfolgenden Stadium betreten wir einen

festeren Boden als bisher, weil die Untersuchung sich auf ein

reicheres Material stützt. Fünf Keimscheiben bieten hier überein-

stimmend folgenden Befund : Es sind 1) zwei durch Größe und Färb-

barkeit scharf unterschiedene Kerne vorhanden, die, ohne sich noch zu

berühren, doch einander schon so weit nahe gerückt sind, daß sie mit

Sicherheit als die beiden Vorkerne bestimmt werden können. Ihr gegen-

seitiger Abstand ist übrigens bei den einzelnen Serien ein etwas ver-

schiedener. Stets liegt zu dieser Zeit der größere und hellere ober-

flächlich, der kleinere schräg oder senkrecht unter ihm. Den ersteren

kann ich nur mit denjenigen Kern des vorigen Stadiums identifizieren,

den ich als weiblichen Vorkern bezeichnet habe. Er ist inzwischen

wieder etwas gewachsen, und die Zahl seiner Kügelchen hat zuge-

nommen. Auch hat er, was übrigens schon in der zuletzt beschriebenen

Keimscheibe zu bemerken war, einen etwas schärferen, mehr einheit-

lichen Kontur erhalten und damit sein maulbeerförmiges Aussehen

verloren
; offenbar sind seine Kügelchen dichter zusammengerückt und

ragen daher nicht mehr so frei über die Oberfläche vor, wie früher.

Der Durchmesser des männlichen Vorkerns beträgt weniger als die

Hälfte des weiblichen. Der Kern besteht aus einer geringeren Zahl

intensiv gefärbter Kügelchen und hat ausgesprochene Maulbeerform.

An zwei Serien kann man, wenn auch nicht sehr deutlich, Strahlen

von ihm ausgehen sehen.

Außer den Vorkernen findet sich 2) durch die Keimscheibe ver-

streut eine bei den einzelnen Serien verschieden große Anzahl von

Merocytenkernen vor. Diese gleichen dem männlichen Vorkern so

sehr, daß man den letzteren unbedingt für einen der ihren halten

würde, wenn seine Lagebeziehung zum weiblichen Vorkern ilim nicht

als Erkennungsmerkmal diente. Man kann wohl zwischen einigen

peripher gelegenen Merocytenkernen und den übrigen geringe unter-

schiede konstatieren, nicht aber zwischen dem männlichen Vorkern und

den ihm zunächst gelegenen Merocytenkernen. Es würde daher eine

nähere Beschreibung dieser Kerne nur eine Wiederholung des schon

Gesagten sein, und soll nur auf das Eine hingewiesen werden, daß

auch diese Kerne zum Teil Strahlenfigui-en erkennen lassen. Bei einigen

sind sie sogar deutlicher als beim männlichen Vorkern, was sich wohl

einfach dadurch erklärt, daß bei einer Mehrzahl von Kernen natur-

gemäss immer einige günstiger durch den Schnitt getroften sind, als

andere.
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In meiner bereits abgeschlossenen ausführlichen Arbeit habe ich

noch 5 weitere Befruchtungsphasen bis zur vollendeten

Teilung des ersten Furchungskernes unterschieden, die ich aber hier

in kurzer Beschreibung zusammenfassen will :

Die inzwischen etwas länglich gewordenen Vorkerne treten zu-

nächst mit ihren Schmalseiten in Kontakt, platten sich aber dann

gegen die Berührungsebene zu ab. Im Anfang der Berührung finde

ich den männlichen Kern entweder noch schräg unter dem weib-

lichen oder horizontal neben ihm. Später habe ich auch einige Male

den männlichen Kern schräg über dem weiblichen angetrotien, doch

ist mein Material nicht reichhaltig genug, um entscheiden zu können,

ob solche Differenzen in der gegenseitigen Stellung der Pronuclei nur

individueller Natur sind, oder ob ein regelmäßiger Wechsel der Lage-

rung, etwa eine Drehung des einen Kerns um den andern stattfindet.

Für letzteres spricht der Umstand, daß an 4 Keimscheiben eines Tor-

pedo, von denen ich sicher bin, daß sie sich in der gleichen Phase

der Befruchtung befinden, die Stellung der Kerne eine übereinstimmende

ist. Es liegt in diesem schon vorgerücktem Stadium der große Kern

ausnahmlos über dem kleineren, und zwar schräg oder senkrecht

über ihm.

Was die Strukturveränderung der Vorkerne während

(lieser Zeit anlangt, so mag zunächst darauf hingewiesen werden, daß

eine allmähliche Volumzunahme derselben unter Vermehrung ihrer

Kügelchen so lange stattfindet, bis die Kerne sich zum Eintritt in die

Knäuelphase der Mitose anschicken. Das Wachstum geht mit einer

Aufhellung der Kernsubstanz einher, so daß der Chromatingehalt weder

eine merkliche Zunahme noch Einbuße erleiden dürfte. Beim männ-

lichen Vorkern schreitet das Wachstum und die Aufhellung in stärkerem

Maße fort als beim weiblichen, infolgedessen er diesem gegen das Ende

der Befruchtung zu immer ähnlicher wird. Er holt denselben aber

nicht ein, sondern ist, solange überhaupt 2 getrennte Vorkerne wahr-

nehmbar sind, von ihm durch seine geringere Größe jederzeit deutlich

zu unterscheiden.

Ziemlich frühzeitig erhalten die Kerne eine achromatische Mem-
bran. Dieselbe besteht anfängHch aus einer oberflächlichen, ein-

schichtigen Lage von Kügelchen, die sich vor den im Innern des Kerns

gelegenen durch etwas geringere Größe, durch Abplattung und vor

allem durch weit schwächere Färbbarkeit auszeichnen. Später ver-

wischen sich bei Pristiurus die Spuren dieser ursprünglichen Zusammen-

setzung, die Membran erscheint einheitlich und wird dicker. Die
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Membranen der beiden Kerne verschmelzen an der Berührungsfläche

nicht.

Auch im Innern der Kerne geht eine Umwandlung vor sich,

welche dieselben von der ursprünglichen maulbeerähnlichen Beschaffen-

heit zur Struktur gewöhnlicher Ruhekerne überführt. Eine echte Ruhe-

phase der Kerne ließ sich bis jetzt nur bei Torpedo konstatieren an

4 Keinischeiben eines schon vorgerückten Befruchtungsstadiums. Diese

Kerne enthalten ein chromatisches Gerüstwerk und eine ebensolche

Kernmembran, die innen von der achromatischen gelegen ist und ihre

Zusammensetzung aus Chromatinkörnern sehr deutlich erkennen läßt.

Auch ein blasser, runder Nucleolus ist aufgetreten. Zwischen den

chromatischen Gerüstfädeu ist ein feines, achromatisches Netzwerk zu

erkennen, au einzelnen Stellen des Kerns deutlicher als an anderen.

Man könnte versucht sein, dasselbe für ein Gerinnungsprodukt des

Kernsaftes zu halten, wenn nicht die Maschen in ihrer gleichmäßigen

Anordnung an die Kügelchen der vorausgegangeneu Stadien erinnern

würden'). Es liegt daher näher, anzunehmen, daß dieses Netzwerk

in der That aus den inzwischen achromatisch gewordenen Kügelchen

besteht. Letztere würden sonach, zunächst wenigstens, nicht ver-

schwinden, sondern nur undeutlicher werden dadurch, daß sich ihr

chromatischer Inhalt zu dem färbbaren Teil der Gerüstfäden kon-

zentriert.

Auf welchem Wege das Chromatin der Kügelchen sich zu den

Gerüstfäden sammelt, ist nicht leicht zu ermitteln. Daß, wie bei Petro-

myzou (vergl. Böhm, 1. c), im Centrum der Kugeln ein Microsoma

(oder „ein paar") auftritt, habe ich bei den Selachiern nicht gesehen.

Es ist aber auch denkbar, daß dieser abweichende Befund nur durch

die Verschiedenheit der Fixierungsmittel, die Böhm (FLEMMiNG'sche

Flüssigkeit) und ich (Sublimatgemische) angewendet, bedingt ist. Ich

werde daher, sobald mir wieder eine Keimscheibe des fraglichen Stadiums

in die Hand kommt, das FLEMMiNG'sche Gemisch versuchen. Sollte

dasselbe kein anderes Resultat ergeben als das Sublimat, so muß ich

annehmen, daß das Chromatin sich am Rand der Kügelchen resp.

zwischen denselben zu dem färbbaren Netzwerk sammelt.

An das Stadium der Kernruhe reihen sich zwei (paarige) Keimscheiben

von Pristiurus an, bei deren einer die Vorkerne sich im Über-

gang zur Knäuelphase der Mitose befinden. Es ist hier wie

1) Vielleicht liegt hier die gleiche Anordnung vor, welche BtJTSCHLi

als Schaumstruktur des Protoplasmas für den Zellenleib sowohl wie für

den Kern beschrieben hat,
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bei den zuletzt beschriebenen Kernen von Torpedo das chromatische

Fadenwerk auf einzelne gröbere Stränge konzentriert, diese aber zeigen

schon vielfach einen geschwungenen Verlauf und gleichen alsdann

kurzen, aus Mikrosoraen zusammengesetzten Schleifen. Auch feiner

gefärbte Gerüstfäden sind noch vorhanden, und ebenso ist das feinste

achromatische Maschenwerk wie bei Torpedo noch kenntlich, zum

wenigsten in den peripheren chromatinarmen Teilen des Kerns. Die

achromatische Kernmembran ist noch vorhanden, wenn auch dünner

als zuvor; eine chromatische fehlt.

In der zweiten, etwas älteren Keimscheibe desselben Muttertieres

ist die Membran der Vorkerne geschwunden. Das Chromatingerüst

hat sich aus der peripheren Zone des Kernraums zurückgezogen, so

daß die Vorkerne jetzt etwas kleiner erscheinen als zuvor. Es besteht

aus Chromatinschleifen, die im männlichen Kern dicker sind und dichter

zusammengedrängt erscheinen als im weiblichen, wo sie in einem

größeren Kernraum verstreut liegen.

In einem noch etwas älteren Stadium von Pristiurus haben sich

die beiden Knäuelfiguren auf einen weit kleineren Raum retrahiert.

Sie sind länglich und berühren sich innig, so daß man im ersten Augen-

blick eine einzige Kernfigur vor sich zu haben glaubt. Die Identi-

fizierung der Vorkerne wird jetzt schwieriger, denn der Größenunter-

schied ist sehr gering geworden. Der kleinere Kern zeigt noch, wie

früher, etwas gröbere Chromatinschleifen.

An dieses Stadium schließen sich einige Keimscheiben von Torpedo

an, bei welchem die Vorkerne zu einem einzigen Knäuel, dem
des ersten Furchungskerns, vereint zu sein scheinen.

Von einer achromatischen Kernfigur habe ich während

der Knäuelphase nichts zu Gesicht bekommen ,
weder an den mit

Sublimat noch an einigen mit Pikrinsäure behandelten Objekten. Ich

kann daher über das Auftreten der Kernspindel und das Verhalten

des Centrosoma keine Angaben machen. An völlig gleich behandelten,

aber etwas älteren Keimscheiben (Monaster) ist die achromatische

Figur dagegen recht deutlich. Hier mag auch eingeschaltet werden,

daß ich an einer mit Sublimateisessig behandelten, etwas jüngeren

Keimscheibe von Pristiurus (vor dem Übergang zur Knäuelphase) eine

schön erhaltene Polstrahlung gesehen habe. Das längliche Centrosoma

liegt hier unterhalb der Vorkerne, nahe an deren Berührungsfläche.

Es ist ein wenig gefärbt und besteht aus Kügelchen. Die von ihm

ausgehenden Strahlen scheinen aus aufgereihten Körnern zusammen-

gesetzt.
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Die weitere Teilung des ersten Furcliunglskern s wurde

an einem ziemlich reichen Material verfolgt. Es sind dies die früher

von mir beschriebenen und zum Teil abgebildeten Keimscheiben, welche

außer einem in Mitose befindlichen, etwas größeren Kern noch eine

Anzahl kleinerer Kerne (Merocytenkerne) enthalten. Den ersteren habe

ich damals „ersten echten Furchungskern" genannt, weil ich die Mero-

cytenkerne ebenfalls für Furchungskerne ansah. Nachdem im Vor-
stehenden der Nachweis geführt wurde, daß derselbe

direkt aus der Vereinigung zweier Vorkerne entsteht,

kann er einfach als „erster Furchungskern" bezeichnet werden.

Er liefert, wie bei den übrigen Eiern, die Kerne der Blastomeren und

giebt, wie für den größeren Teil der Furchungszeit bei Torpedo (bis

zum Stadium von 128 Elastomeren) nachgewiesen wurde, keine Kerne

an den Dotter ab.

Über das Verhalten der Merocytenkerne während der spä-

teren Phasen der Befruchtung kann ich mich kurz fassen: die-

selben erleiden schrittweise die gleichen Struktur-
veränderungen wie die Vorkerne, speziell wie ^er

männliche. Die Kerne sind, wie erwähnt, unter sich nicht ganz

gleich beschatten, es lassen die peripher gelegenen von den übrigen

geringe Verschiedenheiten erkennen. Solange die Vorkerne selbst in

ihrer Struktur sich scharf voneinander unterscheiden, so lange gleichen

die Merocytenkerne, speziell die central gelegenen, auflallend dem
männlichen Vorkern. Später tritt dies Verhalten schon deshalb weniger

hervor, weil die Vorkerne selbst einander ähnlicher werden. Strahlungen

sind um die Merocytenkerne in allen Serien zu finden, in welchen

sie um die Vorkerne erhalten sind, an einzelnen Kernen sogar deut-

licher als dort. Auch Centrosomen, die aus blassen Kügelchen zu-

sammengesetzt sind, kann man an geeignet fixierten Keimscheibeu in

aller Klarheit zu sehen bekommen.

Etwa von der Zeit ab, in welcher die Vorkerne in Kontakt stehen,

konzentriert sich bei Pristiurus um die stets in größeren Abständen

gelegenen Merocytenkerne die feinkörnigere Substanz aus den tieferen

Partien der Keimscheibe. Es treten auf diese Weise kuglige oder un-

regelmäßig gestaltete Verdichtungsherde auf, die durch eine hellere,

lockere Zwischensubstanz getrennt sind und in ihrem Innern den Kern

führen. Diese Anordnung ist besonders an nicht aufgehellten Schnitten

aufl'allend. Wer solche Bilder zum ersten Mal vor sich hat, könnte in

den Irrtum verfallen, daß ein spätes Furchungsstadium in schlecht

erhaltenem Zustand, d. h. mit verwischten Zelleugrenzeu vorliege.
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Der Eintritt der Merocytenkenie in die Mitose erfolgt nicht bei

allen Exemplaren gleichzeitig, sondern an den peripheren im allge-

meinen etwas später als an den in der Nähe der Vorkerne gelegenen.

Bei einem Teil meiner Serien sind alle Merocytenkerne in bezug auf

die Teilung hinter dem ersten Furchungskern etwas im Rückstand,

doch lehrt der weitere Verlauf, daß diese Verspätung noch während

der Teilung oder in der nächstfolgenden Ruhephase wieder eingeholt

wird. Daß die Kerne zu Anfang der Furchung die Keimscheibe ver-

lassen, ist aus früheren Beschreibungen bekannt. Das Hauptkoutingent

derselben tritt bei Torpedo aus in der Zeit, welche zwischen dem

Stadium von 2 und 4 Furchungskeruen gelegen ist.

Was ergiebt sich aus den mitgeteilten Thatsachen für die Frage

nach der Entstehung der MerocytenV Um Irrtümer zu vermeiden,

will ich bei der Beantwortung nicht von den beiden jüngsten Eiern

ausgehen, sondern von dem nächst älteren Stadium (S. ol-S), welches

durch ein reichhaltigeres Untersuchungsmaterial eine zuverlässigere

Beurteilung ermöglicht. Hier finden sich außer den beiden in ihrem

Aussehen total verschiedeneu Vorkernen schon eine Anzahl Merocyten-

kerne in der Keimscheibe vor. Dieselben zeigen mit dem männlichen

Vorkern eine äulfallende Ähnlichkeit, was namentlich für die in der

Nähe der Vorkerne gelegenen Merocytenkerne gilt. Von diesen letz-

teren den betrettenden Vorkern durch sein Aussehen zu unterscheiden,

ist einfach unmöglich. Dieser Umstand liefert zwar keinen direkten

Beweis für ihre Abstammung, aber er muß doch die Vermutung nahe

legen, daß dieselben gleichen Ursprungs mit dem männ-
lichen Vor kern sind. Dafür spricht auch der fernere Umstand,

daß die Kerne im weiteren Verlauf der Befruchtung schrittweise die

gleichen Veränderungen erfahren wie jener Pronucleus. Ein weiteres

läßt sich aus diesen vorgerückteren Befruchtungsstadien nicht er-

schließen.

Wenden wir uns nun au die jüngsten Stadien, so begeben wir

uns auf einen weniger sicheren Boden , insofern die Untersuchung

sich nur auf 2 Keimscheiben stützt, die zudem verschiedene Phasen

der Befruchtung repräsentieren. Das ist aber auch der einzige Ein-

wand, den ich mir machen muß. Denn die Keimscheiben sind gut

konserviert, ihre Kerne sehr deutlich, die Schnittserien lückenlos,

und der Befund der einen Serie reiht sich an den der anderen

und dieser wieder an den d^r älteren Serien natürlich an. Dieser

Befund an sich läßt nur eine Deutung zu: daß mehrere
Spermaköpfe in d ie K eimscheibe eindringen und hier
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liefern. Würde sich der gleiche Befund an einer größeren Zahl von

Eiern ergeben, so brauchte ich nicht anzustehen, dieses Resultat mit

Bestimmtheit auszusprechen, so aber muß ich dasselbe vorläufig noch

mit einem Fragezeichen versehen. Unter den Gründen, die mich dazu

bestimmen, mag nur einer erwähnt werden, nämlich die Möglichkeit,

daß jene Eier zufällig eine pathologische Polyspermie aufweisen.

Mit Absicht wurde in dem gesperrt gedruckten Satz gesagt „Mero-

cytenkerne" und nicht „die" Merocytenkerne, denn auch für den Fall,

daß die obige Deutung richtig ist, liegt bis jetzt noch keine Berech-

tigung vor, allen, namentlich den außerhalb der Keimscheibe vorkommen-

den Kernen, den gleichen Ursprung mit dem männlichen Vorkern zuzu-

weisen. Jedenfalls ist es aulfallend, daß die Zahl der Merocytenkerne,

obwohl sie beträchtlichen individuellen Schwankungen unterliegt, doch

allem Anschein nach gegen Ende der Befruchtung eine größere ist

als zu Anfang, ohne daß es bisher gelang, Teilungen der Kerne wäh-

rend dieser Periode aufzufinden.

Es wird bei der schwierigen Beschaffung des Untersuchungs-

materiales vielleicht noch einiger Zeit bedürfen, bis die berührte Frage

am Selachierei definitiv gelöst ist. Das Eine aber kann als feststehen-

des Resultat schon heute ausgesprochen werden: Die in jungen

Furchungsstadien bei Selachiern vorhandenen „Dotter"-

oder „Merocytenkerne" stammen nicht von Furchungs-

kernen ab, denn sie sind schon vorhanden, bevor die

beiden Vorkerne sich zum ersten Furch ungskern ver-

einigt haben.

München, 3. Mai 1891.

Änatomisclie Gesellscliaft.
In die Gesellschaft eingetreten sind folgende Herren: Professor

Dr. V. VON Ebner in Wien, Professor Dr. Claus in Wien, Privat-

dozent Dr. KiLLiAN in Freiburg i. B., Professor Dr. Oellacher in

Innsbruck, Prosektor Dr. Rex in Prag, Dr. Roese in Erlangen, Pro-

fessor Dr. Chiarucii in Florenz, Professor Dr. Lachi in Genua.

Die Königliche Ungarische Akademie hat für die Arbeiten der

Nomenclatur-Kommission 300 Gulden bewilligt und gezahlt.

1' roinmannsche Uuchdruclcerei (Hermann Pohl3) In Jena.



ANATOMISCHER ANZEIGER
Centralblatt

für die gesamte wissenschaftliche Anatomie.

Amtliclies Organ der Anatomisclien Gesellscliaft.

Herausgegeben von

Prof. Dr. Karl Bardeleben in Jena.

Verlag" von Gustav Fischer in Jena.

Der „Anatomisclie Anzeiger" erscheint in Nummern von etwa 2 Druckbogen.

Um ein rasches Erscheinen der eingesandten Beiträge zu ermöglichen, werden die

Kümmern aasgegeben, sobald der vorhandene Stoff es wünschenswert macht.

Preis des Jahrgangs von etwa 50 Drackbogen mit Abbildungen 15 Mark.

Zu beziehen durch alle Bachhandlnngen und Postanstalten.

VI. Jahrg. -43 30. Jnnl 1891. £:j- No. 12.

Inhalt: Litteratur. S. 323—337. — Aufsätze. B. Pollard, On the Anatomy
and Phylogenetic Position of Polypterus. With two figures. S. 338—344. — M. Löwit,

Die Anordnung von Leukoblasten und Erythroblasten in den Blutzellen bildenden

Organen. S. 344—348. — Rud. Burckhardt, Die Zirbel von Ichthyophis glutinosus

und Protopterus annectens. S. 348—349. — Anatomische (xesellschaft. S. 350—352.
— Personalia. S. 352.

Liitteratur.

1. Lehr- und Handbücher. Bilderwerke.

De-Giovanni, Achille (Clinica medica generale) , Morfologia del corpo

umano. Milano, TJlr. Hoepli, 1881. 424 SS. 8». 7 1. 50 c.

Pütterer, E., Abriß der pathologischen Anatomie. 2. Auflage. Wies-

baden, Bergmann 1891. 8^. XV, 231 SS. mit 52 Abbildungen. 4,60 M.
Pusari, R., e Monti, A., Compendio di istologia generale. Volume di

complemento al Trattato di anatomia comparata degli animali domestici

di Chauveaü ed Akloing. Torino 1891. 8*>. 262 SS.

Gianturco, V., Manuale della tecnica della autopsia e della diagnostica

anatomo-patologica. Napoli, A. Trani 1890, 170 SS. con 1 tavola. 8''.

Hertwig, Oscar, Traitd d'embryologie ou histoire du developpement de

l'hoinme et des vertdbres ; traduit sur la troisieme ddition allemande

par Chables Julien. Paris, C. Ueinwald et Co. 1891, 515 SS. 8°.

Roth, Gh., The Student's Atlas of Artistic Anatomy. Edited with an

Introductory by C. E. Fitzgebald. London, H. Grevel and Co., 1891,

58 SS. with 34 Plates, fol.

Handbuch der Zahnheilkunde, red. von S. Holländeb, H. Paschkib, W.
Sachs , J. Scheff jr., A. Stomfeld. Herausgegeben von J. Scheff jr.

Lieferung 9 = Band II, S. 65— 144 mit Holzschnitten. Wien, Holder,

1891, 8^. 2 M.
23



324

2. Zeit- und Gresellscliaftsschrifteii.

Arohiv für Anatomie und Physiologie. Fortsetzung des von Heil,

Reil und AuTENEiETH, J. F. Meckel, Joh. Müller, Reichert und Du
Bois-Retmond herausgegebenen Archives. Herausgegeben von Wilh,

His und Wilh. Braune und Emil Du Bois-Retmond. Jahrgang 1891.

Anatomische Abteilung, Heft 1. Mit 3 Abbildungen im Text und

5 Tafeln. Leipzig, Veit und Co., 1891. pro anno 50 M.
Inhalt : Michael von Lenhossek, Die Entwickelung der Ganglienanlagen bei dem
menschlichen Embryo. — Wilhelm His, Der Tractus thyreoglossus und seine

Beziehungen zum Zungenbein. — Bernhard Solger, Zur Kenntnis des Knie-

gelenks. — J. Kollmann, Die Rumpfsegmente menschlicher Embryonen von

13 bis 35 Urwirbeln.— — Physiologische Abteilung. Heft 1, 2. Mit 10 Abbildungen im
Text und 6 Tafeln.

Archives de Zoologie experimentale et generale. Histoire naturelle

— Morphologie — Histologie — Evolution des animaux. Publiees

sous la direction de Henri de Lacaze-Duthiers. Paris , Librairie C.

Reinwald. Serie II, Tome IX, Annee 1891, No. 1.

Morphologisches Jahrbuch. Eine Zeitschrift für Anatomie und Ent-

wickelungsgeschichte herausgegeben von Carl Gegenbaur. Band 17,

Heft 2. Mit U Tafeln und 19 Figuren im Text. Leipzig, Wilhelm
Engelmann, 1891. Ausgegeben am 15. Mai 1891. 13 M.

Inhalt : T. Tanja, Über die Grenzen der Pleurahöhlen bei den Primaten und bei

einigen anderen Säugetieren. — B. Haller, Über das Centralnervensystem,
insbesondere über das Rückenmark von Orthagoriscua mola. — J. G. E.

Boas, Zur Morphologie der Begattungsorgane der amniotcn Wirbeltiere. —
ScHwiNK, Untersuchungen über die Entwickelung des Endothels und die Blut-

körperchen der Amphibien. — G. von Koch, Kleinere Mitteilungen über
Anthozoen.

Journal of Morphology, Vol. IV, No. 3, January, 1891.
Inhalt : S. Watase, Studies on Cephalopods. Cleavage of the Ovum. — J. Plateair,
Mc Mdrrich, On the Development of the Hexactiniae. — G. Baur, On Inter-

calation of Vertebrae. — W. M. Wheeler, Neuroblasts in the Arthropod Em-
bryo. — G. Baur, The Pelvis of the Testudinata; with Notes on the Evo-
lution of the Pelvis in General. — C. 0. Whitman, Spermatophores as a
Means of Hypodermic Impregnation. — C. 0. Whitman, Description of Clepsine
plana.

Internationale Monatsschrift für Anatomie und Physiologie. Her-
ausgegeben von E. A. Schäfer in London, L. Testut in Lyon und
W. Krause in Göttingen. Paris, Haar & Steinert; Leipzig, Georg
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teilung, Jahrgang 1891, Heft 1, S. 26—32.

a) Atmungsorgane
(inklus. Thymus und Thyreoidea).

Capobianco, F., Delia natura dei corpuscoli di Hassal, contribuzione alle

conoscenze morfologiche del timo. Boll. d. See. d. nat. in Napoli,

1890, Yol. IV, S. 209—213.
Tanja, T., Über die Grenzen der Pleurahöhlen bei den Primaten und bei

einigen anderen Säugetieren. Mit 4 Tafeln und 3 Figuren im Text.

Morphologisches Jahrbuch, Band 17, 1891, Heft 2, S. 145—197.

b) Verdauungsorgane.

Hilgendorf, F., Krankhaft verändertes Gebiß eines Haifisches (Galeus

galeus L. sp.). Sitzungsbericht der Gesellschaft naturforschender Freunde

zu Berlin vom 21. April 1891, No. 4, S. 64—67.
Pilliet, A., Sur la structure de l'estomac des edentes. Comptes rendus

hebdomadaires de la soci^te de biologie, Serie IX, Tome III, 1891,

No. 16, S. 315—317.
Saleck, Abnorme Zahnbildungen beim Haseuwilde. Deutsche Jägerzeitung,

Band 16, 1890/91, S. 161.

Handbuch der Zahnheilkunde, red. von S. HollIndeb , H. Paschkis, W.
Sachs, J. Scheff jr., A. Stomfeld. (S. oben Kap. 1.)

10. Harn- und C^eschlechtsorgane.

Elgehausen, T., Eine seltene Mißbildung des weiblichen Urogenitalappa-

rates. Kiel, Gnevkow und von Gellhorn, 1891. 8«. 13 SS. 0,80 M.

Inaugural-Dissertation.

a) Hamorgane
(inklus. Nebenniere).

Vakat.
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b) Geschlechtsorgane.

Boas, J. E. v., Zur Morphologie der Begattungsorgane der amnioten

Wirbeltiere. Mit 1 Tafel und 5 Figuren im Text. Morphologisches

Jahrbuch, Jjaud 17, 1891, Heft 2, S. 271—287.
Charpy, Adrien, Cours de splanchnologie. Organes genito-primaires.

Lebens public's par Abmand Luis, Toulouse, Cassan fils, 1890. 344 SS.

80.

Nehring, Häsiu mit scheinbarer Zwitterbildung. Deutsche Jägerzeitung,

Band 16, 1890/91, S. 276.

Retterer, Ed., Sur le developpement compart du vagin et du vestibule des

njamniiferes. Comptes rendus hebdomadaires de la societe de biologie,

Serie IX, Tome III. 1891, No. 16, S. 312—314.
Retterer, Ed., Sur l'origins du vagin de la femme. Comptes rendus

hebdomadaires de la societd de biologie, Serie IX, Tome III, 1891,

No. 15, S. 291— 293.

11. Nervensystem und Sinnesorgane.

a) Nervensystem (centrales, peripheres, sympathisches).

von Plessen, Baron Jos., und Rabinovicz, John, Die Kopfuerven von

Salamandra maculata im vorgerückten Embryonalstadium. (Aus dem
histologischen Institute in München.) Mit 2 lithograph. Doppeltafelu u.

4 Zinkograph. im Texte. München, J. F. Lehmann, 1891. 2Ü SS. 4«.

Boucheron, Nerfs ciliaires superficiels chez l'homme. Memoires de la

societe de biologie, Serie IX, Tome III, 1891, No. 14, S. 59—64.
Brosset, Joseph, Contribution ä l'etude des connexions du cervelet.

Lyon 1890. 113 SS. 4^ These.

Chlarugi, G., Osservazioni intorno alle prime fasi di sviluppo dei nervi

encefalici nei mammiferi e in particolare sulla formazione del nervo

olfattivo. (Con tavoia.) Estr. del Monitore Zoolog. Italiano, Firenze,

Anno II, No. 3, 31 Marzo 1891.

Eisler, P., Der Plexus lumbosacralis des Menschen. Anatomischer An-

zeiger, Jahrgang VI, 1891, No. 9 und 10, S. 274— 281.

Haller, B., Über das Centralnervensystem, insbesondere über das Rücken-

mark von Orthagoriscus mola. Mit 3 Tafeln und 3 Figuren im Text.

Morphologisches Jahrbuch, Band 17, 1891, Heft 2, S. 198—270.

Hoche, A., Beiträge zur Kenntnis des anatomischen Yerhaltens der mensch-

lichen Rückenmarkswurzeln im normalen und im krankhaft veränderten

Zustande (bei der Dementia paralytica). Heidelberg, Hönnig, 1891. 8^.

46 SS. 1,50 M. Wohl Inaug.-Diss.

Houssay, F., Sur la question du developpement du Systeme ganglionuaire

chez le poulet. Par Eugene Golovine, Archives de Zoologie exp^ri-

mentale et generale, Serie II, Tome IX, Annee 1891, No. 1, S. XVI.
Julien, Alexis, Loi de la position des centres nerveux. Paris, chez

l'auteur, 1891. 8 SS. 8«.

Retzius, G., Über den Bau der Oberflächenschrift der Großhirnrinde

beim Menschen und bei den Säugetieren. (S. Kap. 5.)

Retzius, G., Zur Kenntnis der Ependymzellen der Centralorgaue. (S.

Kap. 5.)
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Staderini, B., Contributo alia studio del tessuto interstiziale di alcuni

nervi craniensi dell' uomo. Monitore Zoolog. Italiano, Siena 1890, S. 232,

—242. Con 1 tayola.

Wildermuth, H., A., Über Windungsanomalieu am Gehirn von Epilep-

tischen und Idioten. Vortrag gehalten im Stuttgarter ärztlichen Verein.

Zeitschrift für die Behandlung Schwachsinniger und Epileptischer, Jahr-

gang VII (XI), 1891, No. 1. 2, S. 1— 11.

von Lenhosök, Michael, Die Entwickelung der Ganglienanlagen bei dem
menschlichen Embryo. Mit 1 Tafel. Archiv für Anatomie und Phy-

siologie, Anatomische Abteilung, Jahrgang 1891, Heft 1, S. 1— 25.

b) Siunesorgane.

Schwendt, A., Über kongenitale Mißbildungen des Gehörorgans in Ver-

bindung mit branchiogenen Cysten und Fisteln. Mit 5 Abbildungen.

Arohiv für Ohrenheilkunde, Band 32, 1891, Heft 1, S. 37—52.

13. Entwlckelungsgeschichte.

(8. auch Organsysteme.)

Chiarugi, G., Intorno a un uovo umano mostruoso. (^Con tavola.) Lo

Sperimentale, Vol. 45, Fase. 2, 1891. 14 SS. (S.-A.)

Dexter, Samuel, The Somites and Coelome in the Chick. With 4 Fi-

gures. Anatomischer Anzeiger, Jahrgang VI, 1891, No. 9 und 10,

S. 284—289.
Fol, Hermann, Die Centrenquadrille, eine neue Episode aus der Be-

trachtungsmethode. (S. oben Kap. 5.)

Herzog, W., Über die feineren Vorgänge bei der Bildung des Nabel-

ringes. Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie , Ber-

lin, 1890, Band XIX, S. 73—79.
Hertwig, Oscar, Trait^ de embryologie ou histoire du d^veloppement

de Thomme et des vertdbres ; traduit sur la troisieme Edition allemande

par Chaeles Julien. (S. oben Kap. 1.)

His, Wilhelm, Der Tractus thyreoglossus und seine Beziehungen zum
Zungenbein. (S. oben Kap. 9.)

Houssay, F., Sur la question du developpement du Systeme ganglion-

naire chez le poulet. (S. Kap. Ha.)
Kollmann, J., Die Rumpfsegmente menschlicher Embryonen von 13—35

Urwirbeln. Mit 3 Tafeln. Archiv für Anatomie und Physiologie. Ana-

tomische Abteilung, Jahrg. 1891, Heft 1, S. 39—88.

M^gnin, P., Sur l'embryogenie de l'Echinorhynchus proteus. Comptes

rendus hebdomadaires de la soci^te de biologie, Sdrie IX, Tome III,

1891, No. 16, S. 324—325.
Morgan, T. H., A Contribution to the Embryology and Physiology of

the Pyonogonides. John Hopkins University Stud. Biol. Labor., Balti-

more, 1891, Vol. V, S. 1—76. 80.

Oppel, Albert, Vergleichung des Entwickelungsgrades der Organe zu ver-

schiedenen Entwickelungszeiten bei Wirbeltieren. Jena, G. Fischer,

1891. 181 SS. 8«.
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Platt, Julia B. , Further Contribution to the Morphology of the

Vertebrate Head. (S. oben Kap. 6a.)

Prenant, A., Elements d'embryologie de I'homme et des vertdbr^s. Preface

de Mathias Duval. Paris, G. Steinheil 1891. 495 SS., ayec 4 planches.

8«.

Eetzius, G., Über Zellenteilung bei Myxine glutinosa. (S. Kap. 5.)

Retterer, Ed., Sur le developpement compart du vagin und du vesti-

bule des mammiferes. (S. Kap. 10b.)

Schwink, Untersuchungen über die Entwickelung des Endothels und
der Blutkörperchen der Amphibien. (S. Kap. 5.)

13. Mirsbildungeii.

(S. auch Organsysteme.)

Londe, Difformitd cong^nitale sym^trique des membres inferieures. Bulle-

tins de la soci^te anatomique de Paris, Ann^e LXVI, 1891, Serie V,

Tome V, Fase. 9, S. 231—232. Aveo 1 figure.

Velimiroviteh, N"., Hydrooe'phalie congenitale. Tumeur du cervelet. Bul-

letins de la socidt^ anatomique de Paris, Annee LXYI, 1891, S^rie V,

Tome V, Fase. 9, S. 260—261.
Virehow, Über einen Fall von Heteradelphie beim Erwachsenen. Berliner

medicinische Gesellschaft, Sitzung vom 15. April 1891. Berliner kli-

nische Wochenschrift, Jahrgang 28, 1891, No. 19, S. 475—476.
Simon, Zur Kasuistik der Mißbildungen. Ärztlicher Lokalverein Nürn-

berg, offizielles Protokoll, Sitzung vom 18. Dezember 1890. Münchener
medicinische Wochenschrift, Jahrgang 1891, No. 18, S. 329—330.

Birnbacher, G., Drei Beobachtungen über "Verkümmerung der oberen

Extremitäten. Königsberg, Koch's Antiquariat, 1891. 8". 30 SS. mit

1 Tafel. 1 M. Inaug.-Diss.

Centonze, M., Sul cranio di un idiota. Giorn. di clin., terap. e medic,

publ., Napoli, 1890, Yol. XXI, S. 289—295.

De Orazio, Albertis, Suicide, tatuati, idioti. Contributo anatomico alia

psichiatria, alia medicina legale ed all' antropologia. Genova, A. Papini,

1891. 90 SS. Con 1 tavola. 8«.

Ehrenberg, Heinrich, Ein Hase mit fünf Läufen. Deutsche Jägerzeitung,

Band 16, 1890/91, S. 161.

Elgehausen, T., Eine seltene Mißbildung des weiblichen Urogenital-

apparates. (S. oben Kap. 10.)

Fleming, G. A., A Specimen of Terata katadidyma. Americ. Journ.

Obstetr., New York 1891, Yol. XXIV, S. 277—281.

Giaeomini, C, Studio anatomico della microcefalia. 1 cervelli dei micro-

cefali. Torino 1890. 331 SS., con 23 tavole. 8».

Golding-Bird, C. H., Congenital Wry-Neck (Caput obstipum congenitale
;

Torticollis congenitalis) with Remarks on facial Hemiatrophy. Guy's

Hospital Reports, Vol. XLVII, being Vol. XXXII of the third Series,

London, 1890, No. XII, S. 253—274.
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Guinard, L., Monstruosites multiples chez un meme animal. Journal de

medecine v^tdrinaire et zootechnique, Lyon, 1891, Series 3, Tome XVI,
S. 8—16.

Hammerlatte, Ad., Star mit unnatürlicher Schnabelbildung. Deutsche
Jägerzeitung, Band 16, 1890/91, S. 194.

Herfeldt, Mißbildungen bei Rehwild. Deutsche Jägerzeitung, Band 16,

1890/91, S. 146. Mit Abbildung.

Junak, Monströse Bildung eines Eehgehörns. (S. Kap. 15.)

Mouticelli, F. S., Di una forma teratologica di Bothriocephalus micro-

cephalus Kud. Boll. d. Soc. di nat. in Napoli 1890, Vol. IV, S. 128
—130.

Reeves, H. A,, Abnormal Anus and intestinal Fistulae. The Lancet 1891,
Vol. 1, No. 20 = Whole No. 3533, S. 1089—1091.

Schilling, Doppelte amniotische Strangbildung. Deutsche Medicinalzeitung,

Jahrgang XII, 1891, No. 36, S. 422. Mit 1 Abbildung.
Schott, Zur Kasuistik der kongenitalen Dextrocardie. (S. ob. Kap. 7.)

Schwendt, A,, über kongenitale Mißbildungen des Gehörorgans in Ver-

bindung mit branchiogenen Cysten und Fisteln. (S. oben Kap. IIb.)

14. Physische Anthropologie.

(Rassenanatomie.)

Amraon, Otto, Anthropologische Untersuchungen der Wehrpflichtigen in

Baden. Sammlung gemeinverständlicht ;: wissenschaftlicher Vorträge,

Neue Folge, 5. Serie, Heft 101, Hamburg 1890. S», 36 SS.

Brussaux, E., Mutilations ethniques observees au Congo, L'Anthropologie
1891, Tome II, No. 2, Mars-Avril, S. 150-154. Avec figures.

Hoernes, B., Die Herkunft des Menschengeschlechtes. Mitteilungen des

naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark, Jahrgang 1890. Der
ganzen Reihe Heft 27, Graz, 1891, S. CXV—CXXXVIII.

Tronoff, V. D. (Das Tätowieren unter den Gefangenen des Bobrinski'schen

Disciplinar-Bataillons). Arch, psichiat,, Charkow, 1890, XVI, No. 1— 2,

S. 135—139.
Zampa Raffaello, Gli scheletri di remedello e di fontanella di Casal-

romano nelle provincie di Brescia e Mantova. Archivio per l'antro-

pologia e la etnologia. Vol. XX, Fase. 3, 1890, S. 345—365.

Garson, J. G., Notes on humman Remains discovered by Pitx Riversat
Woodgates, Wiltshire. Report of the sixtieth Meeting of the British

Association for the Advancement of Science held at Leeds September
1890, London, 1891, S. 983— 984.

Hilchenki, Nikolaik, Beiträge zur Anthropologie des Caucasus. I. Die
Osetin. St. Petersburg, 1890. 8«^. 217 SS. 8 Tafeln. (Russisch.)

Hoomes, M., Die Urgeschichte des Menschen nach dem heutigen Stande
der Wissenschaft. Wien, Hartleben, 1891. 8<^. In etwa 20 Lieferungen.
Lieferung 1, 2, 64 SS. mit Illustrationen. Zu je 0,50 M.

Popow, M. A., Beiträge zur Schädellehre. (S. oben Kap. 6a.).
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Virehow, Photographie der sechsfingrigen Hand eines Antillen-Negers.

Zeitschrift für Ethnologie, Jahrgang 23, 1891, Heft 2, Sitzung vom
17. Januar 1891, S. 114.

Fourth Report of the Committee consisting of John Lubbock, John Evans,

W. Boyd Dawkins, R. Munbo , W. Pengelly, Henbt Hicks, Meldola,
MiNEHEAD and James W. Datis, appointed for the Purpose of ascertaining

and recording the Localities inthe British Inhabitants of the Country are

found. Report of the sixtieth Meeting of the British Association for

the Advancement of Sciences held at Leeds September 1890, London,

1891, S. 518—549.
Report of the Committee consisting of Pitt Rivers, Gaeson, and Bloxam

appointed for the Purpose of calculating the Anthropological Measure-

ments taken at the Newcastle Meeting of the Association in 1889.

Report of the sixtieth Meeting of the British Association for the

Advancement of Science held at Leeds September 1890, London,

1891, S. 549—552.
Sixth Report of the Committee consisting of E. B. Tylob, W. Bloxam,

Daniel Wilson, G. M. Dawson, H. Leffroy and R. G. Halibueton,

appointed to investigate the physical Characters, Languages, and in-

dustrial and social Condition of the North Western Tribes of the Domi-
nion of Canada. Report of the sixtieth Meeting of the British Asso-

ciation for the Advancement of Science held at Leeds September 1890,

London, 1891, S. 553— 715. (Enthält: Deformed Crania from the North

Pacific Coast S. 647—655. With Figures.)

15. Wirbeltiere.

Baur, G., Marsh on Hallopus and other Dinosaurs. American Naturalist,

Vol. 24, 1890, June, S. 569—571.
Boule, Marcellin, Die großen fossilen Tiere Amerikas. Vortrag, gehalten

vor der Association fran(;aise pour l'avancement des sciences am 24 Jan.

1891. Nach Revue scientifique. (Fortsetziing.) Naturwissenschaftliche

Rundschau, Jahrgang VI, 1891, No. 19, S. 237—241. (Schluß folgt.)

Carton, Note sur les megalithes et une caverne ä ossements decouverts

pres de Souk-el-Abra (Tunesie). Bulletin de la socie't^ d'anthropologie

de Lyon, Tome VII, 1888, Lyon-Paris, 1888, S. 189—192.
Clerici, E., Sopra alcune specie di felini della caverna al monte delle

Givie presso Roma. Con 1 tavola. BoU. del R. Comitate geologico

d'Italia, Ser. II, Vol. IX, No. 5 e 6.

Deperet, Gh., Les animaux pliocenes du Roussillon. A suivre. Avec

2 planches. Memoires de la society g^ologique de France. Paleontologie,

Tome I, Fase. IV, Paris 1891, 4«. S. 65-88.

Fabrini , E., Marhairodus (Meganthereon) del val d'Arno superiore.

Con 3 tavole. Bullet, del R. Comitate geologico d'Italia, Ser. III,

Vol. I, S. 121— 161.

Flot, M., Description de deux oiseaux nouveaux du Gypse parisien. Avec
1 planche. Memoires de la socidt^ geologique de France. Paldonto-

logio, Tome I, Fase. IV, Paris 1891. 4«. 10 SS.
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Issel, A., Res ligusticae. IX. Dei fossili recentemente raccolti nella oaverna

delle Fate (Finalese). (Bärenknochen.)

Jaeeard, A., Animaux vertebras fossiles de I'^tage oeningien du Locle.

Bulletin de la societe des sciences naturelles de Neuchatel, Tome XVI,
1888, S. 52—57. (Erst jetzt eingetroffen.)

Jaccard, A., Sur quelques especes nouvelles de pycnodontes du Jura neu-

chatdlois. Bulletin de la socie'te des sciences naturelles de Neuchatel,

Tome XVI, 1888, S. 41—44. (Erst jetzt eingetroffen.)

Maynard, Ch. J., Die Stimmorgane der amerikanischen Rohrdommel
(Botaurus lentiginosus). Beadford Toerey gewidmet. Eingeführt und

übersetzt von Paul Leverkühn. Ornithologische Monatsschrift des

deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt, Jahrgang XV, 1890,

No. 19, S. 243—254. Mit 5 Tafeln.

Osboru, H. F., A Revue of the Discovery of the Cretaceous Mammalia.

The American Naturalist, 1891, 2 SS.

Paris, M. C, L'Annamite, ses caracteres ethniques. L'Anthropologie, 1891,

Tome II, No. 2, Mars-Avril, S. 185—200. Avec figures.

Ristori, G., Le scimmie fossili italiane; studio paleontologico. Bullet,

del R. Comitate geologico d'ltalia, Ser. Ill, Vol. I, S. 178.

Strobel, P., Avanzi animali della stazione di Stentinello. Bullettino di pa-

leontologia italiano. Anno XVI, 1891, No. 12, S. 201—209.

Trotter, Spencer, Effect of Environment in the Modification of the BiU

and Tail of Birds. Proceedings of the Academy of Natural Sciences

of Philadelphia, 1891, Part I, S. 118.

True, Frederick W., Contributions to the Natural History of the Ceta-

ceans. A Review of the Family Delphinidae. Washington 1889. 8*'.

Smithsonian Institution, United States National Museum. Bulletin

of the United States National Museum, No. 36. 191 SS. With 47 Pla-

tes. (Erst jetzt eingelaufen.)

Walcott, Ch. D. , Auffindung von Fischresten im Untersilur. Neues

Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Palaeontologie, Jahrgang 1891,

Band I, Heft 3, S. 284—285.

Bauer, B., Rehkitz mit drei Hinterläufen. Deutsche Jägerzeitung, Bd. 15,

1890, S. 1065. Mit Abbildung.

Bölte, Über Rehgehörne mit einer Stange. Deutsche Jägerzeitung, Bd. 15,

1890, S. 1117.

Boule, Marcellin, Die großen fossilen Tiere Amerikas. Vortrag gehalten

vor der Association frangaise pour l'avancement des sciences am 24. Ja-

nuar 1891. Nach Revue scientifique. (Schluß.) Naturwissenschaftliche

Rundschau, Jahrgang VI, 1891, No. 20, S. 251—253. Mit 2 Abbil-

dungen.

Davis, J. W., On a fossil Fish of the West Riding Coal-Field. Report

of the sixtieth Meeting of the British Association for the Advance-

ment of Science held at Leeds September 1890, London, 1891, S. 822

—823.
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Earle, Charles, Palaeosyops and allied Genera. Proceedings of the Aca-
demy of Natural Sciences of Philadelphia, 1891, Part 1, S. 106—117.
With Figures.

EUenberger, W., und Baum, H., Systematische und topographische Ana-
tomie des Hundes. Mit 208 in den Text gedr. Holzschn. u. 37 litho-

graph. Taf. Berlin, Paul Parey , 1891. XXIY u. 646 SS. (S. u.

Besprechung.)

Filhol, M. H., Etudes sur les mammiteres fossiles de Sansan. Avec
46 planches. 319 SS. Annales des sciences geologiques , Tome XI,

1891. — Dasselbe früher in Bibliotheque de l'Ecole des hautes etudes.

Section des sciences naturelles, Tome 37, 1891.

Fraas, E., Die Ichthyosaurier der süddeutschen Trias- und Jura-Ablage-

rungen. Tübingen, Laupp, 1891. 4«. 81 SS. mit 14 Tafeln und 14 Blatt

Erklärungen. 40 M.
Priedel, E., Vorgeschichtliche Funde aus Berlin Luisenstr. 33/34. Zeit-

schrift für Ethnologie, Band 22, 1890, Heft 6, S. 523 — 524.

Pritsch, Anton, Restorations of the Palaeozoic Elasmobranch Genera

Pleuracanthus and Xenacanthus. Report of the sixtieth Meeting of

the British Association for the Advancement of Science held at Leeds

September 1890, London, 1891, S. 822.

Guitel, Frederic, Recherches sur la ligne laterale de la Baudroie (Lophius

piscatorius). Avec 2 planches. Archives de Zoologie expdrimentale

et generale, Sdrie II, Tome IX, Annee 1891, No. 1, S. 125— 144.

Hall, W. C, An Acrania. Weekly Medical Review, St. Louis, 1891,

Vol. XXIII, S. 204.

Heiderich, M., Bock mit einem Perrückengehörn. Deutsche Jägerzeitung,

Band XVI, 1890/91, S. 330.

Jones, Edward, Elbolton Cave Exploration. Report of the sixtieth

Meeting of the British Association for the of Advancement of Science

held at Leeds September 1890, London, 1891, S. 817—818. (Menschen-

und Tierknochen.)

Junak, Monströse Bildung eines Rehgehörns. Deutsche Jägerzeitung,

Band 16, 1890/91, S. 146— 147.

Marsh, C. O., On the Cretaceous Mammals of North America. Report

of the sixtieth Meeting of the British Association for the Advance-

ment of Science held at Leeds September 1890, London, 1891, S. 853
—854.

Marsh, O. C, On the gigantic Ceratopsidae (or Horned Dinosaurs) of

North America. Report of the sixtieth Meeting of the British Asso-

ciation for the Advancement of Science held at Leeds September 1890,

London, 1891, S. 793—795.

Marsh, O. C, The gigantic Ceratopsidae or Horned Dinosaurs of North

America. Read before the Section C of the Britsh Association for the

Advancement of Science at the Leeds Meeting September 4, 1890. The
Geological Magazine, No. 323, New Series, Decade III, Vol. VIII,

No. V, 1891, S. 193—199. With 1 Plate and 19 Woodcuts.

Ne bring, Häsin mit scheinbarer Zwitterbildung. (S. Kap. 10b.)
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Nitsche, H., Studien über das Elchwild, Cervus Alces L. Yorläufige Mit-

teilung, A. Zahnbildung. B. Geweihbildung. (Schluß folgt.) Zoolo-

gischer Anzeiger, Jahrgang XIV, 1891, No. 364, S. 181— 188.

Oppel, Albert, Vergleichung des Entwickelungsgrades der Organe zu

verschiedenen Entwickelungszeiten bei Wirbeltieren.

Osborn, Henry Fairfield, A Review of the cretaceous Mammalia. Pre-

sented to the Society of Morphologists Boston Dec. 30th 1890; to the

Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Jan. 20th 1891. Proceed-

ings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 1891, Part 1,

S. 124—135. With Figures.

Presoher, Ein interessantes Rehgehörn. Deutsche Jägerzeitung, Band 15,

1890, S. 824.

Retzius, G., Das Caudalskelett der Myxine glutinosa. (S. ob. Kap. 6a.)

Sal eck, Abnorme Zahnbildungen beim Hasenwilde. (S. Kap. 9b.)

Schaff, Schädel eines deutschen Bullenbeißers. (S. oben Kap. 6a.)

Schaff, Ernst, Mißbildung am Unterkiefer eines Rehbockes. Deutsche

Jägerzeitung, Band 15, 1890. S. 33—34. Mit Abbildung.

Schaff, Ernst, Hasenmißbildung. Deutsche Jägerzeitung, Bd. 16, 1890/91,

S. 57.

Schaff, Ernst, Eine Krähe (Corvus corone L.) mit abnormer Schnabel-

bildung. Deutsche Jägerzeitung, Band 16, 1890/91, S. 129— 130. Mit

Abbildung.

Schaff, Ernst, Mißbildung des Schnabels bei einer Krähe. Deutsche
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(Acanthodii), Holocephali, Ichthyodorulites, Ostracodermi, Dipnoi and
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Ellenberger, W., und Baum, H., Systematische und topographische Ana-

tomie des Huudes. (S. Litt.-Yerz. Kap. 15.)

Während bekanntlich über die anderen, von der Physiologie und

experimentellen Medizin vorzugsweise benutzten Tiere, Kaninchen und
Frosch, eingehende Beschreibungen vorhanden sind, war dies bisher für

den Hund noch nicht der Fall. Auch in den Lehrbüchern über Ana-

tomie der Haussäugetiere wird dieses, nicht nur für die Physiologie, son-

dern auch für die vergleichende Anatomie wichtige Tier nur

nebenbei erwähnt. Es ist deshalb mit hoher Genugthuung zu begrüßen,

daß diese Lücke durch das vorliegende Werk ausgefüllt wird.

Das Material, auf dem die Beschreibung basiert, bestand aus vielen

Hunderten von Hunden. Reihen von topographischen Schnitten
durch gefrorene Tiere sind, außer von Cunningham an Affen, in der Weise,

wie es Verff. hier gethan haben, auch noch nicht angefertigt und abgebildet

worden. Um den Umfang des Buches nicht zu sehr anschwellen zu lassen,

sind die histologischen und ontogenetischen Verhältnisse ebensowenig

berücksichtigt, wie die vergleichend-anatomischen. Es ist das zu bedauern

und möchte Ref. die Hoffnung aussprechen, daß dies in einem Nachtrage

oder in der 2. Auflage geschehe. Wie wichtig die Raubtiere, besonders

die Canidae, für vergleichend-anatomische Untersuchungen sind, hat Ref.

bei seinen Arbeiten über Skelett und Muskeln der Gliedmaßen erfahren.

Von diesem Standpunkte aus wären dem Ref. noch genauere Angaben

über das Verhalten der Vorderarm-Nerven zu den Muskeln, sowie über

Varietäten der letzteren, erwünscht gewesen. — Die Ausstattung ist vor-

züglich. K. Bardeleben.
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Aufsätze.
Nachdruck verboten.

On the Anatomy and Phylogenetic Position of Polypterus.

By H. B. PoLLABD B. A. B. Sc, Scholar of Ch. Ch. Oxford.

From the Anatomical Laboratory at Freiburg i. B.

(Preliminary Communication.)

"With two figures.

1) Auditory Organ. The auditory organ of Polypterus lies

laterally to and on a level with the hinder part of the brain. Its

cavity is considerably larger than the brain cavity in that region and

the two are not completely cut off by cartilage. The membranous la-

byrinth shows the usual structures with the exception of the ductus

endolymphaticus which, with the material at my disposal, I failed to

find. The semicircular canals are long and somewhat slender, and the

external horizontal shows this peculiarity that it extends far round

internally, where it has a special cartilaginous canal of its own, and

then passes outward to open on the outside of the utriculus. The

utriculus has become triradiate in form and the recessus utriculi is

small. The utriculus opens almost directly into the sacculus which

is immense. It does not lie as in the other bony Ganoids below the

level of the rest of the ear but its upper surface is almost on a level

with the highest point of the semicircular canal. The long course of

the external horizontal semicircular canal is no doubt due to the great

expansion of the sacculus. Pigment occurs in radiating lines on the

sacculus and as a curious triangular patch on the inner side of the

utriculus. Two large otoliths are present in the sacculus, the posterior

being the larger, and the organ shows, correspondingly, slight traces of

a division. In the recessus utriculi is a small otolith.

The auditory nerve divides immediately into an anterior and po-

sterior branch. The posterior immediately divides giving ofi the nerve

supply to the large macula on which rests the posterior otolith of the

sacculus, a ramus to the macula neglecta which is situated close to the

junction of utriculus and sacculus and a branch to the posterior am-

pulla. The anterior consists practically of two branches one of which

runs to the macula of the sacculus which lies on its anterior border

which corresponds to the anterior otolith. The other branch supplies

the recessus utriculi and the anterior and external ampullae.
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In the higher level of the sacculus, the elongation
of the external semicircular canal, and in the division
of the auditory nerve Polypterus shows distinct Uro-
delan characters.

2) Primordial cranium. The posterior external angle of the

skull is occupied by a bone which has been called "opisthotic". It

serves for the attachment of many muscles and supports the hyo-

mandibular and 1'' pharyngobranchial besides protecting the hinder

portion of the external and posterior semicircular canals. It shows

an important process posteriorly which becomes large in old beasts.

This process is probably the "craniospinal" process of Sturgeons (Par-

ker) but it corresponds to a similar process in Siren and other Uro-

deles. In brief the bone is not an opisthotic or intercalare of fish

but corresponds to the "Petrosum" of Urodeles.
In front of the vertebra which has been drawn into the skull lies

in young specimens a small separate piece of cartilage surrounded by

a thin shell of bone. The chorda dorsalis passes up behind it curving as

in the developing Lepidosteus and Sturgeon and then terminates above

it. This piece corresponds to the basioccipital cartilage described by

WiEDERSHEiM in Menobranchus.

As stated by Parker the supraorbital cartilage corresponds to

a process in Siren and the similarity of the "sphenoid", which is very

variable, to the orbitosphenoid of Urodeles has already been noticed

by Teaquair and Bridge.

There is no mesethmoid ossification. The cartilage in front of

the nasal septum projects as a horizontal ledge above and below run-

ning out however more solidly and further below. Between the two

projections runs across the large mucous canal enclosed in the dermal

ethmoid. The inferior projection is a mere rudiment of the enormous

rostrum of Lepidosteus and the Sturgeon, and a similar inferior pro-

jection is very well seen in Siren.

Around the olfactory openings at the upper and also at the

posterior edges little projections of cartilage are seen, almost detached.

Their meaning will be refered to later. In their passage from the

orbit the ophthalmicus superficialis and profundus pass through a

large canal in the ectethmoid and then through a foramen at the

posterior, superior angle of the nasal capsule into the latter. This

foramen is present in Urodeles.

The supracranial fontanelle is partially roofed over at its centre

by a thin independent sheet of cartilage. In Amia the roofing is

complete. In Anura there is a partial roofing. The affinity of
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the skull of Polypterus to that of Urodeles is unmista-
keable. The most apparent differences are first the inclusion of

vertebral elements in it, and second the presence of an ossified ecteth-

moid with which articulates the autopalatine.

3) Palatine region. The anterior part of the parasphenoid where

it appears on the palate is spoonshaped and bears teeth. Beyond

the tooth bearing part the bone continues as a spicule underlying the

nasal septum. Beneath this anterior prolongation is a small bone

formed by the fusion of the bases of from 4—8 teeth and this corre-

sponds to the Vomer of Teleostei at an early stage of the develop-

ment of the latter — that is before it shows the secondary palatal

prolongation along the under surface of the parasphenoid. What has,

therefore, been called the "paired vomer" is really "dermopalatine".

Furthermore traces of the true vomer have been recorded in Crypto-

branchus
'
) and the socalled vomer of Amphibia so evidently corresponds

with the dermopalatine of Polypterus that the two must be homo-

logous.

The bone termed metapterygoid is purely a cement or dermal bone.

There is no metapterygoid preformed in cartilage.

4) Muscles. The jaw muscles do not correspond to the fish type.

A masseter, pterygoid and temporal, the last named showing traces

of a division into an upper and lower portion , are present and con-

form very closely to the Urodelan type. Judging from its innervation,

the retractor hyomandibularis corresponds to the digastric of Urodeles.

An intermaxillaris anterior and posterior are present attached and

disposed as in Urodeles. In my final work I shall describe the nerves

and show their homologies.

5) Cranial nerves. The cranial nerves have been described at

some length by van Wijhe with whose determinations the following

account is in accord. From the acustico-auditory ganglion a stout

nerve runs forward and upward under the anterior semicircular canal

and above the jugular vein. Before emerging from the skull it shows

a ganglionic swelling. This ganglion receives a commissure from the

Gasserian ganghon, and then from it pass forward first 3 small bran-

ches (fig. 1, a, h, c) which supply the mucous canals in the squamosal

and postorbital regions, secondly the Ramus ophthalmicus superficialis

and thirdly the Ramus buccalis. A short distance beyond its origin

the Buccalis gives off a branch (fig. 1 d), to the mucous canal in the

hinder part of the maxilla.

1) I have as yet no personal observations to record.
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From the GasseriaD ganglion pro-

ceed out, first, the above mentioned

commissure to the ganglion above, "^vv

secondly, the Ramus maxillaris su- «,,

perior and thirdly the Ramus mandi-

bularis. Near its origin the maxil-

laris superior gives oft" a long sensory

branch (fig. 1 e) which divides over

the masseter muscle and supplies the

region behind the jaw articulation.

Underneath the eye the buccalis and maxillaris superior unite to form

a common trunk.

I take the commissure between the Gasseriau ganglion and the

overlying ganglion to represent the Portio minor that is the Trigeminal

portion of the Ramus ophthalmicus superficialis. The rests of the

ophthalmicus superficialis and the buccalis are por-

tions of the VIP or Facial nerve.

Furthermore comparing the above nerves with those of a larval

salamander as described by von Plessen and Rabinovicz ' ) a corre-

spondence almost extending to detail may be seen. The maxillaris

superior is little more than a commissure between the mandibularis

and buccalis. What is named by them buccalis is the internal mandi-

bular branch of the Hyomandibular nerve (= chorda tympani of

Mammalia). Thus one arrives at the result that the ophthalmicus

superficialis and the greater portion of the so called maxillaris superior

of Urodeles are really Facial. The ophthalmicus profundus in Poly-

pterus is a separate nerve with a ganglion of its own. The chief function

of the VIP*' nerve is to supply the mucous canals.

The above mentioned nerves are completely redu-

cible to the Selachian type'O- The Hypoglossus in Poly-

pterus is a complete spinal nerve with one sensory root and

large ganglion.

6) The conclusion to be drawn from the above facts is that the

ancestry of the Urodela must be s ought among the Cro s-

sopterygian forms now represented only by Polypterus and Ca-

1) Von 1'lessen uud Eabinovicz, Kopfnervea vou Salamandra mac.

München, 1891.

2) See especially Ewaet, Cranial Nerves of Laemargus and ßaia. Proo.

Koy. Soc. XLV, 1889.

24*
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lamoichthys. The ribs in Polypterus are well known to represent an

ontogenetic stage in Urodeles^).

7)Kelations withStegocephali. Several of the allied forms

of Devonian fish (Pander) had teeth which were fluted like Laby-

rinthodont teeth. I hope soon to describe the squamosal region tho-

roughly in Polypterus and to show that there is a fairly close homo-

logy with the Stegocephali.

8) B n e formation. Enough stress has not been laid on certain

mechanical conditions under which bone is formed. Examining for

example the ethmopalatine articulation in a young Polypterus peri-

chondrial bone may be seen to be invading the ectethmoid cartilage

as the roots of a tree pierce the ground. The ectethmoid becomes

later an independent bone. The converse holds with the autopalatine.

Thus the palatine bar may be said to "pick out" a bone from the

cranial cartilage. In this way arise many bones in the skull throughout

the animal kingdom. The pterotic of Teleostei may be quoted as

another good example. So also arise the vertebrae in the vertebral

column with their numerous variations — not as protecting elements

around the nerves nor analogously to the folds in the sleeve of a man's

coat. Two special instances recur below.

9) Cheiropterygium. The hand of the Urodele must be de-

rived from the Crossopterygian fin. The ulna is represented by the

propterygium ^) the radius by the metapterygium. The mesopterygium

represents the intermedium and centralia and the foramina in it might be

called intercarpal foramina. The pro- and raeta-pterygium (ulna and

radius) are ossified and articulate with the shoulder girdle. One has

every condition necessary for the "picking out" of a humerus from

the shoulder girdle. When the Crossopterygian Ganoid became a

marsh animal and a double levered arm became of advantage, this

portion of the shoulder girdle through Natural Selection would become

a perfect humerus. Such must be the origin of the humerus.
Later the development of the humerus is pushed back to the cartilage

stage in the ontogeny of the higher Vertebrates.

The view here proposed appears to be entirely in accord with the

facts of development ^).

1) Hatschek, Die Rippen der Wirbeltiere. Verband, d. Anat. Gesell-

schaft in Berlin, Jena 1889.

2) See also Emket, Beziehungen des Cheiropterygiums zum Ichthyo-

pterygium. Zool. Anz. X, 87.

3) WiEDEESHEiM, Entwicklung des Schulter- u. Beckengürtels. Anat.

Anz. 1889 und 1890.
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10) Auditory region. Suprapharyngobranchial I is very large

in Polypterus. It is grooved for the passage of the first branchial

vein. From its base the infrapharyngobranchial extends forwards and is

attached to the inferior side of the wing of the parasphenoid. The

ceratobranchial is supported by a very stout suspensory ligament from

the parasphenoid. There appeared to be no separate epibrauchial.

The suprapharyngobranchial ar-

ticulates with the auditory capsule i^^/^^^-r^^ ""'
.„,.,-|i»-i-i'^'

and the commencing bone shows

the signs of a tendency to become

separate and herein is seen the

origin of the "stapes" or

"operculum" of the Uro-
delan ear. The Urodela no

longer possess pharyngobranchials.

The operculum may even develop

as a separate nucleus of cartilage

and the connection with the qua-

drate as in Menopoma is secondary. As in the Dipnoi the hyoman-

dibular in Urodeles has disappeared and the hyoid arch is suspended

by ligaments which may enclose a stylohyal.

11) Ceratodus and the Holocephali. If the urodela are

to be derived from the Crossopterygidae the Dipnoi and Holocephali

must occupy a different portion from that usually accorded them. One

of the crucial points is the relation of the quadrate to the skull. In

the Dipnoi and Holocephali the quadrate and whole palatine arch

are fused with the skull cartilage. Presuming the Dipnoi to be in the

ancestral line of the Urodela such should be the condition in young

and primitive Urodeles. Such is not the case. In a young Meno-
poma the relations of the quadrate are very nearly those
of Polypterus. Only the anterointernal process of the quadrate

is fused with the cranial cartilage. In Urodeles generally the ptery-

goid cartilage lies at a considerable distance from the base of the

skull.

That the Holocephali are related to the Dipnoi has been abund-

antly shown but the nature of the relationship has been misunder-

stood. To take one point — the mucous canals correspond in dis-

position to those in the Dipnoi and a r e actually surrounded in

part by small bones which are the last remains of the completer

armature of the Dipnoi or their ancestors. The "labials" of Dipnoi

correspond to the small semidetached projections of the nasal carti-
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läge of Polypterus. I suspect that the large labial of Chimaera corre-

spond to the true labial or cartilage at the angle of the mouth in Po-

lypterus. The H 1 c e p h a 1 i are D i p u o a u f o r in s w h i c h h a v e

lost their dermal bones and retrograded in some re-

spects towards the Selachian type.

The posterior uares in Dipnoi and Holocephali do not correspond

to the true posterior nares of Urodeles.

Holocephali Protopterns Ceratodus

Iscbyodus

Jura

Ctenodipterini

Devonian\

Urodela

Cretaceous

/ Stegocephali

/ Carboniferous

Crossopterygidae

Siluro Devonian

Nachdruck verboten.

Die Anordnung Yon LeukoMastcn und ErythroMasten in den

Blutzellen bildenden Organen.

Vou M. LöwiT, Innsbruck.

Die Untersuchungen am Krebsblute ^) hatten ergeben, daß die

chromatische Substanz in den Kernen der (mononucleären) Leukocyten

der Hauptsache nach aus einem als Nucleolin oder Pyrenin bezeich-

neten, vom Chromatin (Nuclein) wohl unterscheidbaren Körper bestellt,

und daß auch bei den höheren Tieren eine stofflich gut charakterisierte

Differenz zwischen den Kernen der Leukoblasten und der Erythro-

blasten nachweisbar ist, welche letztere chromatin(nuclein)haltig ge-

funden wurden. Die nächsten Versuche waren nun darauf gerichtet,

auf Grund dieser Differenz eine Erkennung der beiden Zellenarten in

situ innerhalb der Blutzellen bildenden Organe selbst, besser als es

1) Ziegler's Beiträge z. pathol. Anat. u. allg. Pathol. Bd. X, S. 213f.
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bisher gelang, zu ermöglichen. Die früher i) in ihrem Verhalten gegen

Nucleoliu (Pyrenin) und Chromatin (Nucleiu) geprüften Reageutieu er-

wiesen sich für den verfolgten Zvv(!ck unbrauchbar, dagegen wurde

im Platinchlorid ein Reagens gefunden , durch welches die Differenz

zwischen Leukoblasten und Erythroblasteu auf Schnittpräparaten deut-

lich hervortrat, und welches auch die retikuläre Struktur der Grund-

substanz, sowie die an und zwischen derselben reichlich vorhandenen

fixen Zellen gut erkennen ließ.

Durch das Platinchlorid wird im allgemeinen die chromatische

Kernsubstanz der Leukoblasten (Nucleolin, Pyrenin), ohne daß wahr-

scheinlich eine b^raplete Lösung derselben zustande kommt, dahin modi-

fiziert, daß sie gewisse Kernfarbstoffe schlechter aufnimmt und an Alkohol

leichter abgiebt, als dies seitens der Erythroblasteu geschieht, deren

chromatische Kernsubstanz (Chromatin, Nuclein) gut fixiert und gut

färbbar erscheint. Es resultiert schon daraus eine differente Färbung

der beiden Zellenarten , die durch Doppelfärbungen noch wesentlich

verdeutlicht werden kann.

Auf Grund dieser Untersuchungen, die sich auf Lymphdrüsen,

Milz, Knochenmark alter und heranwachsender Kaninchen, Katzen und

Mäuse auf die Solitäi follikel und PEYER'schen Plaques des Kaninchen-

dünndarmes, auf die Milz von frisch eingefangenen Tritonen, auf Milz

und Knochenmark von Tauben, sowie auf die embryonale Leber von

Mäusen und Kaninchen in verschiedenen Entwickelungsstadien beziehen,

bin ich zu folgenden Ergebnissen gelangt.

Innerhalb der Blutzellen bildenden Organe der angeführten wach-

senden und ausgewachsenen Tiere sind unter den lymphoiden Zellen

zwei Zellenarten unterscheidbar, von denen nur eine (Erythroblasteu)

eine Neubildung durch Mitose erkennen läßt. Für die mehrfach ver-

tretene Anschauung, daß auch die Leukoblasten innerhalb der Blut-

zellen bildenden Organe sich durch Mitose vermehren , konnte ich

keine Anhaltspunkte finden, ich glaube vermuten zu dürfen, daß nur

die innerhalb der genannten Organe in wechselnder, meist aber in

großer Anzahl vorhandenen Mitosen der fixen Gewebszellen (Binde-

gewebszellen, Endothelzellen) zu dieser Anschauung Veranlassung ge-

geben haben; diese können aber von jenen der Erythroblasteu gut

unterschieden werden, ebenso wie auch die genannten fixen Zellen

im ruhenden Stadium gut von dem leukoblastären und erythroblastären

Zellenmaterial unterscheidbar sind.

Die größte Schwierigkeit in der Beurteilung der Präparate aus

1) a. a. 0. S. 252.
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den Blutzelleu bildenden Organen, namentlich aus Lymphdrüsen,

Milz und Darmfollikeln , liegt in der Auffassung der Beziehungen

zwischen den fixen Gewebszellen, dem retikulären Gewebe und dem

lymphoiden Zellenmateriale. Meine Beobachtungen weisen darauf hin,

daß die bereits von v. Recklinghausen, Bizzozeko, Ranvier und

Anderen richtig erkannten Endo- oder Epithelzellen auf und zwischen

dem retikulären Gewebe wahrscheinlich in dem ganzen Organe, nicht

nur in einzelnen Teilen desselben, vorhanden sind, und daß durch

eine derartige Auskleidung des Reticulum bis in die feinsten Maschen

hinein eine nahe Beziehung dieses Reticulum zu den Lymphbahnen

in den Lymphdrüsen und zu den (venösen) Blutbahnen (intermediäre

Blutbahnen) in Milz und Knochenmark wahrscheinlich gemacht wird.

Ob nun ein direkter Übergang der größeren Lymphgefäße und Lymph-

bahnen der Lymphdrüsen in die feineren Maschenräume des Reticulum

besteht, ist damit noch ebensowenig als die direkte Fortsetzung der

Venensinus von Milz und Knochenmark in gewisse Teile des reti-

kulären Gewebes derselben erwiesen. Immerhin erscheint es mir wahr-

scheinlich, daß eine derartige nahe Beziehung besteht.

Man nimmt gegenwärtig an , daß sich die Lymphzellen in den

Maschen des Reticulum, diesem anliegend oder adhärierend, befinden.

Mir ist es im hohen Grade wahrscheinlich, daß die Lymphzellen, Leuko-

blasten sowohl wie Erythroblasten, in einem durch Endothelzellen be-

grenzten Spaltsystem von verschiedener Weite und verschiedener Be-

schaffenheit gelegen sind, so daß es nahe liegt, das Follikulärgewebe

(Rindenfollikel und Follikularstränge) der Lymphdrüsen als ein Konvolut

verschiedener größerer und kleinerer Spalträume aufzufassen, durch

welche der Lymphstrom auf dem Wege von oder zu den Lymphsinus und

Lymphbahnen hindurchstreicht, und für die Follikel und die Pulpa-

stränge der Milz, sowie für das retikuläre Gewebe im Knochenmark

analoge Beziehungen zu den venösen Blutbahnen anzunehmen. Diese

Verhältnisse treten aber in den verschiedenen Organen nur da mit

Deutlichkeit hervor, wo die Ansammlung der Lymphzellen eine geringe

ist, so daß retikuläres Grundgewebe und Endothelzellen nicht verdeckt

sind. Ist die Anhäufung der Lymphzellen eine dichte, so ist vom

Reticulum und den fixen Zellen kaum etwas wahrzunehmen, nur wenn

die letzteren in Teilung (Mitose) begriffen sind, treten sie auch mitten

unter den lymphatischen Elementen wahrscheinlich durch Verdrängung

derselben hervor, so daß eventuell auch mitten unter leukoblastären

Elementen Mitosen vereinzelt oder gruppenweise auftauchen können,

die aber dcQ fixen Gewebszellen angehören.

Leukoblasten und Erythroblasten können nun entweder reihenweise
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in ganz engen Spalträumen des Reticulums gelegen sein, oder sie be-

finden sich in den mehr oder weniger weiten Maschenräumen desselben, es

kommen dadurch bei der angewandten Härtungs- und Färbungsmethode

ganz eigenartige Bilder zustande. Leukoblasten und Erythroblasten

liegen in der Regel untermengt; es giebt indessen zweifellos Partien,

in denen die Erythroblasten, und solche, in denen die Leukoblasten

überwiegen, ja man findet gelegentlich Stellen, wo nur die eine oder

die andere Zellenart enthalten ist, so daß man von Erythroblasten-

und Leukoblastenlagern oder Zügen sprechen kann, aber die Annahme

einer durchgehends räumlich getrennten Anordnung der beiden Zellen-

arten scheint mir deshalb innerhalb der Blutzellen bildenden Organe

doch nicht geboten zu sein, wenn eine solche an einzelnen Stellen

auch nachweisbar sein kann. Gerade in jenen schmalen Spalträuraen,

wo die lymphatischen Zellen nur einzeln oder reihenweise liegen, wo

also wahrscheinlich unter dem Einflüsse des Säftestromes eine Vor-

wärtsbewegung derselben erfolgt, können Leukoblasten neben Erythro-

blasten gelagert sein. Aber auch da, wo die Neubildung der Erythro-

blasten vor sich geht, muß durchaus nicht immer ein geschlossenes

Lager dieser Zellen vorhanden sein.

Was nun die Neubildung der Erythroblasten anbelangt, so kann

dieselbe überall innerhalb der Blutzellen bildenden Organe stattfinden,

wo Erythroblasten gelegen sind. Ich fand Erythroblastenmitosen oft

nur vereinzelt, oft gruppenweise sowohl in den Follikularsträngen als

in den Lymphsinus und Lymphbahnen der Lymphdrüsen ; in der Milz

wurden sie minder zahlreich als in den Lymphdrüsen, aber immerhin

häufig genug innerhalb der Pulpastränge und in den lakunären und kapil-

lären Bluträumen, im Knochenmarke innerhalb des retikulären Gewebes

überhaupt, sowie innerhalb der gleichen Bluträume wie bei der Milz ge-

funden. Die genannten Mitosen können sowohl in den früher genannten

engen Spalträumen als in den weiteren Maschen des retikulären Ge-

webes selbst gelegen sein, sie sind an dem ersteren Orte schwerer

kenntlich als an dem letzteren und in den lakunären und kapillären

Bluträumen. Innerhalb der Rindenfollikel der Lymphdrüsen sowie

der analogen Gebilde der Milz sind die erythroblastären Elemente

in der Regel nicht in Neubildung begriffen, hier überwiegen leuko-

blastäre Elemente oder fixe Zellen, die innerhalb der Follikel mit

großer Regelmäßigkeit anzutreffenden Mitosen gehören meistens den

fixen Gewebselementen an, die schon durch ihre Größe gut kenntlich

sind, während die Erythroblastenmitosen wohl mit zu den kleinsten

Formen mitotischer Figuren (beim Säugetiere) gehören dürften.

Bezüglich der Neubildung der Leukoblasten ergeben diese Unter-

suchungen keinerlei neue Gesichtspunkte.
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Einen Übergang von Leukoblasten in Erytbroblasten am wachsenden

oder ausgewachsenen Tiere konnte ich auch diesmal nicht konstatieren
;

eine solche von einzelnen Autoren gemachte Annahme erscheint unver-

einbar mit der bei der Untersuchung der embryonalen Leber auch von

mir gemachten Beobachtung, daß Erytbroblasten in den Gefäßen bereits

zu einer Zeit konstatiert werden können, wo noch keine Leukoblasten

in ihnen vorhanden sind.

Es konnte ferner auch kein Anhaltspunkt für die mehrfach ver-

tretene Auffassung gefunden werden, daß die lymphatischen Elemente

der Blutzellen bildenden Organe von den fixen Zellen derselben oder

von in diesen Organen deponierten Embryonalzellen (Mesoblastzellen)

abstammen. Erytbroblasten und Leukoblasten dürfen wohl selbst als

keimfähige Zellen bezeichnet werden , die den Verlust der zelligen

Elemente des Blutes durch Neubildung ersetzen, Wohl kann die Frage

aufgeworfen werden, ob alle leukocytären Elemente des Blutes sowie

der Gewebe überhaupt (Wanderzellen) von den Leukoblasten der Blut-

zellen bildenden Organe abstammen? Eine sichere Antwort auf diese

Frage bin ich vorläufig nicht zu geben in der Lage, ich kann zunächst

nur angeben, daß in der Lymphe des Ductus thoracicus nur solche

leukocytäre Elemente enthalten sind, deren Zugehörigkeit zu den

Leukoblasten der Blutzellen bildenden Organe in mehrfacher Weise

festgestellt werden kann.

Die ausführliche, mit den nötigen Abbildungen versehene Mit-

teilung wird seinerzeit erscheinen.

Nachdruck verboten.

Die Zirbel yon Iclitliyopliis glutiiiosns iiiid Protopterus

annectens.

Von Dr. Rud. Btjeckhabdt, Berlin.

Seitdem Götte (Entwickelungsgeschichte der Unke, 1875) zum
ersten Male die Zirbel der Amphibien sah und ihren morphologischen

Wert erkannte, sind die Gehirne von Ichthyophis und Protopterus die

Objekte zahlreicher Untersuchungen gewesen, ohne daß es einem der

Autoren gelungen wäre, die Zirbel dieser beiden Tiere oder ihrer

Verwandten zu sehen. Vielmehr haben Wiedersheim und Wald-
schmidt bei Ichthyophis, Huxley, Beaukegabd und Fulliquet bei

Protopterus und Ceratodus den Adergeflechtknoten, welchen Götte
als ein unabhängig von der Zirbel vorhandenes Gebilde beschrieben
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und dargestellt hatte, für die Zirbel selbst angesehen; ferner hat

WiEDERSHEiM bei Protopterus die in den Adergeflechtknoten in Gestalt

einer kleinen Erhebung übergehende Zwischenhirndecke als Zirbel

beschrieben.

Durch gut konserviertes Material von Ichthyophis, welches ich

der Güte der Herren F. u. P. Sarasin verdanke, sowie durch die

Möglichkeit, das Hirn von Protopterus an frischem Material zu unter-

suchen, welches ich von Herrn W. Jezler in Senegambien erhalten

habe, bin ich in den Stand gesetzt, diese Lücke in der Gehirnana-

tomie der Dipnoer und Gymnophionen auszufüllen.

Bei Ichthyophis ist infolge der enormen Entfaltung des Ader-

geflechtknotens das Dach des Zwischenhirns vollständig verdeckt. Es

zerfällt in einen vorderen Wall, welcher zu beiden Seiten die Ganglia

habenulae enthält und einen hinteren flacheren Wall, zwischen Com-

missura posterior und superior. An der Stelle, wo sich diese beiden

Wölbungen begegnen, erhebt sich in der Medianebene ein kleines

birnförmiges Bläschen: es ragt in den Raum, der sich zwischen dem

hinteren Teile des Adergeflechtknotens und dem Zwischenhirndache

befindet, hervor und zeigt auf Schnitten im Inneren einen kleinen,

von gefälteltem Epithel umgebenen Hohlraum. Von den untersten

Zellen des Bläschens ziehen Fasern nach der Ursprungsstelle am Dache

des Zwischenhirns. Die Entwickelungsgeschichte zeigt, daß wir es

hier unzweifelhaft mit der Zirbel zu thun haben.

Bei Protopterus fällt das ovoide Mittelhirn nach vorn in das

walzenförmige Zwischenhirn ab. Der äußerlich sichtbaren Furche,

welche die beiden Gehirnschnitte sondert, entspricht im Innern die

Commissura posterior als Grenze. Vor derselben, mit der Loupe nicht

erkennbar , ragt auf dem Zwischenhirndache die Zirbel senkrecht in

das reichliche Bindegewebe. Sie ist ein kleiner Körper von der Ge-

stalt eines unregelmäßig gewundenen Schlauches, der nach oben vorn

gerichtet ist. Das so beschafiene Gebilde sitzt mit verbreiteter Basis

dem Zwischenhirndache auf; doch konnte ich bis jetzt seine beträcht-

liche Höhle nicht mit dem III. Ventrikel kommunizieren sehen. Etwas

vor der Zirbel geht dann das Zwischenhirndach unter Umbiegung nach

oben plötzlich in das dünne Epithel des Adergeflechtknotens über (die

„Zirbel" der Autoren).
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Änatomisclie Gesellscliaft.

Die Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft haben dem ersten

Vorsitzenden, Herrn Geheimerat Prof. Dr. Albert von Koelliker

zum 9. Juni als dem Tage der fünfzigjährigen Feier des in Zürich

erlangten Doctor philosophiae, eine künstlerisch ausgestattete Glück-

wunsch-Adresse übersandt, welche folgendermaßen lautet:

Herrn Geheimerat Professor Dr. von Koelliker.

Hochverehrter Herr Kollege!

Sie begehen heute die fünfzigste Wiederkehr des Tages, an welchem

Ihnen die ersten akademischen Ehren und Würden in der philosophi-

schen Fakultät verliehen wurden. Obschon, Ihrem Wunsche gemäß,

von einer Feier dieses Jubeltages Abstand genommen worden ist, darf

doch die Anatomische Gesellschaft nicht schweigen. Sie hat in diesem

Jahre das Glück zum zweiten Male, Sie, hochverehrter Herr Jubilar,

als ihren Vorsitzenden zu begrüßen und verdankt sicherlich Ihrer

ebenso entschiedenen wie besonnenen Leitung einen großen Teil ihres

Aufblühens. Noch lebt frisch in uns die Erinnerung an die diesjährige

Pfingstwoche, in der Sie uns wiederum das Vorbild des Gelehrten und

Forschers, wie des thatkräftigen Mannes und treugesinnten Kollegen

waren. Unsere Wissenschaft lehnt aber auch von allen medizinischen

Disziplinen, wenn wir von der Physiologie absehen, am nächsten an

die Forschungsweise und Forschungsaufgabe derjenigen Fakultät an,

in welcher Sie vor fünfzig Jahren den Doktorgrad rühmlichst erwarben.

So glauben wir denn, die von ihnen gezogene Schranke durchbrechen

und Ihnen, herzlich glückwünschend, nahen zu dürfen. Wir Alle kennen

und würdigen Ihre unvergänglichen Verdienste um die gesamte biolo-

gische Wissenschaft, die hier aufzuzählen der von Ihnen gewünschten

stillen Gedächtnisfeier des heutigen Tages nicht angemessen erscheinen

würde. Aber zeigen wollten wir Ihnen, daß wir des Jubeltages ge-
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denken und daß wir unsere herzlichen und treu gemeinten Wünsche

Ihnen darbringen für alle Zeit!

Leipzig, 9. Juni 1891.

Namens der Anatomischen Gesellschaft:

His. Toldt. Waldeyer.

K. Bardeleben.

Darauf hat Herr Geheimerat von Koelliker folgendes Dank-

schreiben ergehen lassen :

Würzburg, den 9. Juni 1891.

An den zweiten Vorsitzenden der Anatomischen Gesellschaft,

Herrn Geheimerat Prof. Dr. W. His in Leipzig.

Hochgeehrter und lieber Herr Kollege!

Das so prachtvoll und so künstlerisch schön ausgestattete Glück-

wunschschreiben, welches der Ausschuß der Anatomischen Gesellschaft

zum 9. Juni dieses Jahres an mich gerichtet hat, kam mir so ganz

unerwartet und ist dasselbe in so hohem Maße der Ausdruck auf-

richtiger und durch nichts Äußeres veranlaßter Teilnahme und An-

erkennung, daß ich Ihnen nicht mit Worten zu sagen vermag, wie

sehr dasselbe mich erfreut und gerührt hat.

Empfangen Sie, verehrte und liebe Herren Kollegen, für diesen

außergewöhnlichen Beweis Ihrer Achtung und Freundschaft meinen

herzlichsten und tief empfundenen Dank und haben Sie die Güte, den-

selben auch allen Mitgliedern der Anatomischen Gesellschaft auszu-

sprechen und ihnen zu sagen, daß mein stetes Bestreben nach wie vor

darauf gerichtet sein wird, das Gedeihen unserer edlen und soviel

versprechenden Gesellschaft zu fördern und mich der Ehre immer

würdiger zu zeigen, welche dieselbe mir jetzt erwiesen hat.

Ihr aufrichtig ergebener Kollege

A. Koelliker.
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Quittungen.

Ihre Beiträge haben durch Zahlung von fünfzig Mark abgelöst die

Herren Waldeyer, Schwalbe, Merkel, Bonnet, Rabl, Rüdinger,

Felix, L. Gerlach, G. Retzius, von Kupffer, Stöhr, Thane,
K. Bardeleben, —

den Betrag für 1891 (5 M.) haben gezahlt die Herren Fürbringer,

Leboucq, Steinach, Hochstetter, von Bambeke, Strahl, Wagener
(letztere beide auch für 1892), Toldt, von Ebner, R. Hertwig (auch

für 1892), Gedoelst, van Gehuchten, van der Stricht, Killian,

Pfitzner, Keibel, Rückert, Henke, 0. Israel, R. Fick, Hansemann,
Gaupp, 0. Schultze, Rex, Benda, F. Hermann, Braune, Oellacher,

RoESE, Graf Spee, Decker, Spalteholz, Romiti, von Lenhossek,

ToRNIER, MOLLIER, SuSSDORF, RaVP^ITZ.

Personalia.
München. Dr. Oppel geht als Prosektor nach Freiburg i. Br.

Kasan. A. M. Fortunatow, Prosektor und Privat-Dozeut der Anatomie

an der K. St. Petersburger Universität, ist zum außerordentlichen Professor

der Anatomie au der Kasaner Universität ernannt worden.

Nachtrag zu : Personalia, Schweiz.

Universite de Lausanne.

Anatomie humaine et embryologie: Prof. Dr. Eijudaed Bugnion.

Histologie: Prof. Dr. N. Löwenthal.

Physiologie: Prof. Dr. A. Heezen.

Anatomie pathologique: Prof. Dr. Stilling.

Die Herren Mitarbeiter tverden dringend gebeten, ihre Wünsche

bez. der Anzahl der ihnen zu liefernden Sonderabdrüche auf das

Manuskript zu schreiben. Die Verlagshandlung wird alsdann die

Abdrücke in der von den Herren Verfassern gewünschten Anzahl

unentgeltlicli liefern.

t'rommannsche Buchdruckerei (Hermann l'ohlo) in Jena.
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3. Zeit- und Oesellschaftsschriften.
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Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische

Mediein. Herausgegeben von Kudolf Virchow. Berlin, Georg Reimer,

1891. Band 124, Heft 3, ¥olge XII, Band IV, Heft 3. Mit 6 Tafeln.

Inhalt (soweit anatomisch):. Emil Schwakz, Zur Theorie der Kernteilung. — Anna
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Gustav Fischer. 14 M.
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Verhandlungen des X. internationalen medicinischen Kongresses,
Berlin, 4.— 9. August 1890. Herauagegeben vom Redaktionskomitee.

Berlin, Hirschwald, 1891. 8"^.

Band I. Allgemeiner Teil, CLXIV, 351 SS.
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3. Methoden der Untersucliuiig und Aufbewahrung.

Dwight, G., Methods of teaching Anatomy at the Harvard Medical School:

especially Corrosion Preparations. Boston Medical and Surgical Journal

of May 14, 1891. (S.-A.)

Mayzel, Waclaw, Demonstration mikroskopischer Präparate von Zellcn-

teilung (Mitose). Verhandlungen des X. internationalen medicinischen

Kongresses zu Berlin 4.— 9. August, Band II, Abteilung 3, Allgemeine

Pathologie und pathologische Anatomie, Berlin, 1891, S, 125— 126.

Obregia, Fixierungsraethode der GoLGi'schon Präparate des centralen Ner-

vensystems. Verhandlungen des X. internationalen medicinischen Kon-

gresses zu Berlin 4.—9. August 1890, Band 11, Abteilung 3, Allgemeine

Pathologie und pathologische Anatomie, Berlin, 1891, S. 127— 128.

Pick, Friedel, Zur MAKCHi'schen Methode. Fortschritte der Mediein,

Band IX, 1891, No. 11, S. 468—469.

Schaffer, Jos., Histologische Technik. Wiener klinische Wochenschrift,

Jahrgang IV, 1891, No. 22, S. 402—406.
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Unna, P. G., Eine neue Färbemetliode für Lepra- und Tuberkelbazillen.

Aus XJnna's dermatologischen Laboratorium in Hamburg. Monatshefte

für praktische Dermatologie, Band XII, 1891, No. 11, S. 477—482.

Weigert, Zur Markscheidenfärbung. Originalbericht. XVI. Wanderver-
sanimlung d(r südwestdeut^chem Neurologen und Irrenärzte am 6, und
7. Juni zu Baden-Baden. Miinchener medicinische Wochenschrift, Jahr-

gang 38, 1891, No. 24, S. 425.

4. Allgemeines.

(Mehrere Systeme. Topographie.)

Phocas, G., Deformations thoraciques dues ä l'hypertrophie dos amygdales.

Gazette des hopitaux, Anne'e 64, 1891, No. 61, S, 567— 568.

Seggel, Brustbau und Körpergewicht im Verhältnis zur Körperlänge. Ver-

handlungen des X. internationalen medicinischen Kongresses zu Berlin

4.— 9. August 1890, Band V, Abteilung 18, Militär-Sanitätswesen, 1891,

S. 162—174.
Thiery, P., ^^ur les rapports anatomiques du pli fessier. Bulletins de

la socieie' tmatomique de Paris, Annde LXVI, 1891, Sdrie V, Tome V,

Fascicule 10, S. 272—273.

5. Zellen- und Gewebelehi'e.

Bard, L., La specificity cellulaire et les faits anatomo-pathologiques sur

lesquels eile s'appuie. Verhandlungen des X. internationalen medici-

nischen Kongresses zu Berlin 4.— 9. August 1890, Band II, Abtei-

lung 4, Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie, Berlin,

1891, S. 92—99. Diskussion.

Bardeleben, Karl, Karyokinese. Beal-Encyklopädie d. ges. Medicin,

2. Aufl., Bd. 23 (Encyklopäd. Jahrbücher, Bd. 1), S. 357—370. 16 Ab-

bildungen.

Borel, De la division du noyau et de la division cellulaire daus les tu-

meurs epitheliales. Comptes rendus hebdomadaires de la societe de

biologie, Serie IX, Tome III, 1891, No. 19, S. 428—430.
Browicz, lieber Mastzellen im Herzmuskel. Verhandlungen des X. inter-

nationalen medicinischen Kongresses zu Berlin, 4.— 9. August 1890,

Band II, Abteilung 3, Allgemeine Pathologie und pathologische Ana-

tomie, Berlin 1891, S. 84—86.
Capparelli, A., Le terminazioni nervöse nella mucosa gastrica. Con 1

tavola. Atti della Accademia gioenia di scienze naturali in Catania,

Anno LXVI, 1889/90, Serie IV, Vol. II, 1890, S. 253—256.
Chun, Ueber die Bedeutung der direkten Kernteilung. Sitzung am

3. April 1890. Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft

zu Königsberg i. P., Jahrg. 31, Jubiläumsband 1890, Königsberg 1891,

S 16—18.
Firket, Gh., De'monstration d'dldments anormaux dans l'dpithelium de re-

vetement d'une tumeur. Verhandlungen des X. internationalen medi-

cinischen Kongresses zu Rerlin, 4.—9. August 1890, Bd. II, Abteil. 3,

Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie, Berlin 1891, S.

118—119.
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Gerassimofif, J., Einige Bemerkungen über die Funktion des Zellkernes.

Vorläufige Mitteilung, Bulletin de la socidte imperiale des naturalistes

de Moscou, Anne'e 1890, No. 4, S. 548—554.

Giovanni, Sebastien, Sur la keratinisation du poil et les alterations des

follicules causdes par l'epilation. Avec 4 planches. Luboratoire de

Pathologie generale de Bologne. Archives de biologie, Tome X, 1890,

Fase. 4, S. 609—650.
Grawitz, Beteiligung der Leukocylen an der Gewebsneubildung. Ver-

handlungen des X. internationalen medicinischen Kongresses zu Berlin,

4.— 9. August 1890, Band II, Abteilung 3, Allgemeine Pathologie und

pathologische Anatomie, 1891, S. 9— 11.

Knoblauch, A., Demonstration mikroskopischer Präparate (Kernteilungs-

figuren aus dem pathologischen Eückenmark). XVI Wanderversaram-

lung der südwestdeutschen Neurologen und Irrenärzte ' am 6. und
7. Juni 1891 in Baden-Baden. München er medicinische Wochenschrift,

Jahrg. 38, 1891, Nr. 24, S. 4 23.

Langsberg, B., Die tierische Zelle. Mit 5 Abbildungen. Die Natur,

Neue Folge, Band 15, der Zeitschrift Band 38, 1889, S. 537—539.

LetuUe, Maurice, D^ge'nerescence hyaline de certaines cellules du tissu

conjonctif. Bulletins de la societe anatomique de Paris, Ann^e LXVI,
1891, Serie V, Tome V, Fase. No. 11, S. 303—304.

Iiuzet, Charles, Note sur rege'neration du sang apres saigu^e chez les

oiseaux (l'erythrocyte et l'hdmatoblaste). Trayail du laboraloire de

Hayem. Comptes rendus hebdomadaires de la societe' de biologie,

Serie IX, Tome III, 1891, Nr. 19, S. 418—420.

Marehand, Über die Beteiligung der Leukocyten an der Gewebsneubil-

dung. Verhandlungen des X. internat. medic. Kongresses zu Berlin,

4.— 9. August 1890, Band II, Abteil. 3, Allgemeine Pathologie und
pathologische Anatomie, 1891, S. 6— 9.

Moos, Über Neubildung von Blutgefäßen im perilymphatischen Raum des

häutigen Halbzirkelganges. Mit 1 Figur. Archiv für pathologische

Anatomie, Band 124, Heft 3, 1891, S. 558—561.

Schneider, Carl Camillo, Untersuchungen über die Zelfe. Arbeiten aus

dem zoologischen Institute der Universität Wien und der zoologischen

Station in Triest, Band IX, Heft 2, S. 179—224.

Schwarz, Emil, Zur Theorie der Kernteilung. Aus dem pathologisch-

histologischen Institut in Wien. Mit 9 Figuren. Archiv für patho-

logische Anatomie, Band 124, Heft 3, 1891, S. 488— 506.

Schmiedeberg, O., Über die chemische Zusammensetzung des Knorpels.

Sonderdruck. Leipzig, 1891, F. C. W. Vogel. 8». 50 SS. IM.
Siegenbeek van Heukelom, Intracelluläre Gebilde bei Carcinom. Ver-

handlungen des X. internat. medic. Kongresses zu Berlin, 4.— 9. August

1890, Band II, Abteil. 3, Allgemeine Pathologie und pathologische

Anatomie, Berlin 1891, S. 108—114.

Straus, J., Sur la morphologic de la cellule bacterienne. Le Progres

medical, Ann^e 19, 1891, Serie II, Tome XIII, Nr. 22, S. 441—444;
Nr. 23, S. 457—460.
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Struiken, H., Untersuchungen über die Resorption der Milchzähne und
die Odontoklasten. Mit 6 Abbildungen. Deutsche Monatsschrift für

Zahnheilkunde, Jahrg. IX, 1891, Juni-Heft, S. 227—238.

Ziegler, Über die Beteiligung der Leukocyten an der Gewebsneubildung.

Verhandlungen des X. Internat, niedic. Kongresses zu Berlin, 4.— 9.

.August 1890, Band II, Abteil. 3, Allgemeine Pathologie und patho-

logische Anatomie, 1891, S. 1— 6.

6. ßewegungsapparat.

a) Skelett.

Bancroft, Edward, Co-ossification of Axis Vertebra with third Cervical.

Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia, 1890,

S. 419.

Baur, G., On Intercalation of Vertebra. Journal of Morphology, Vol. IV,

Nr. 3, January 1891, S. 331— 336.

Baur, G., The Pelvis of the Testudinata; with Notes on the Evolution

of the Pelvis in General. Journal of Morphology, Vol. IV, Nr. 3,

January 1891, S. 345—360.

Bianchi, S., SuUo sviluppo della equaraa occipitale e sul modo di orgi-

narsi delle varie forme delle ossa interparietali e preinterparietali nel

cranio umano. (_Con figure.) Estratto dal Monitore zoologico italiano,

Firenze, Anno II, Nr. 4— 5, 30. Aprile e 31. Maggie 1891.

Collineau, L'asym^trie craniennc. Revue mensuelle de I'ecole d'anthropo-

logie de Paris, Annee I, Ease. VI, 15 Juin 1891, S. 189.

Cunningham, D. J., The Skeleton of the Irish Giant, Cornelius Magrath.

2 Plates. Transactions of the Royal Irish Academj^, Vol. XXIX, P. XVI,
S. 553—612. Dublin, 1891.

Piealbi, E., Considerazioni riassuntive sulle ossa accessorie del cranio dei

Mammiferi e dell' uomo. Con 3 figures. Monitore zoolog. Italian.,

Anno I, Nr. 7, S. 119— 135; Nr. 8, S. 144—157.

Körner, O., Untersuchungen über Wach!^tum8störung und Mißgestaltung des

Oberkiefers und des Nasengerüstes infolge von Behinderung der Nasen-

atmung. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1891. 8^'. 20 SS. mit 3 Tafeln.

1,50 M.

Schmidt, V., Die Entwickelung des Hinterendes der Chorda dorsalis

bei Siredon pisciformis. Dorpat, Karow, 1891. 8^. 44 SS. mit 2

Tafeln. 1,50 M. Wohl Inaugural-Dissertation.

Seeley, H. G., The Ornithosaurian Pelvis. Ann. Mag. Nat. Hist., Series VI,

Vol. 7, 1891, S. 237— 255.

b) Bänder. Gelenke. Muskeln. Mechanik.

Bellini, M., Sur un ligament non d^crit de l'articulation coxo-fe'morale.

Bulletins de la society anatomique de Paris, Ann^e LXVI, 1891,

Serie V, Tome V, Fase. Nr. 11, S. 299—300.
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Chiarugi, Sur les myotomes ct sur les nerfs de la tete posterieure et de

lii region proximale du tronc dans les embrjons des umphibiens aiioures.

Archives ilaliennes de biologie, Tome XV, 1891, Fasc. II, S. 229—239.
Fere, Ch., et Demanthe, G-., Note sur les variations de la forme de la

plante du pied sous I'influence du repus, de la station et de la marche.

Comptes rendus hebdomadaires de la society de biologie, Serie IX,
Tome III, 1891, Nr. 18, S. 387—388.

Herve, G., Le grand droit de I'abdomen et les muscles antdrieurs du cou.

(Cours d'anthropologie zoologique.) Avec 3 fig. Kevue mensuelle de

I'ecole d'anthropologie de Paris, Annee 1, Fasc. VI, 15. Juin 1891,

S. 161—176.

7. Crefäfssystem.

Babes, V., Über die pathologische Bedeutung der Anwesenheit von nur
zwei Aortenklappen. Mit 1 Tafel. Archiv für pathologisciie Anatomie,

Band 124, Heft 3, 1891, S. 562—578.
Schott, Über kongenitale Dextrocardie. Therapeutische Monatshefte,

Jahrg. V, 1891, Heft 5, S. 270—273.
Storch, Carl, Abnorme Teilung der Arteriae carotides communes und sel-

tener Ursprung der Arteria meningea posterior (obere Hiinhautarterie)

des Pferdes. Österreichische Zeitschrift für wissenschaftliche Tierheil-

kunde, Band VI, 1891, Heft 2, S. 133—134.
Storch, Carl, Inselbildung im Verlaufe der inneren Sprunggelenksarterio

(Art. malleolaris int, G.) des Pferdes und Durchtritt des inneren

Schienbeinnerven (Nervus plantaris internus F.) durch dieselbe.

Österreichische Zeitschrift für wissenschaftliche Tierheilkunde, Band IV,

1891, Heft 2, S. 127— 132.

Vialleton, L., Developpement des aortes post^rieures chez l'embryon de

poulet. Comptes rendus hebdomadaires de la societe de biologie, Serie IX,

Tome III, 1891, Nr. 19, S. 426—428.

8. Integument.
Vakat.

9. Darmsystem.

Zander, R., Beitrag zur Kenntnis des Schlundkopfes der Wiederkäuer.

Sitzung am 2. Januar 1890. Schriften der physikalisch -ökonomischen

Gesellschaft zu Königsberg i. Pr., Jahrg. 31, Jubiläumsband 1890,

Königsberg 1891, S. 6—8.

a) Atmungsorgaue
(inklus. Thymus und Thj'reoidea).

Capobianco, F., Contribuzioni alia morphologia del timo. (Estratto dal)

Giornale dell' At^s. dei naturalisti e medici. Anno II, Puntata la, 1891.

Mit 1 Tafel.

Hanau, Demonstration mikroskopischer Präparate von Atrophie der Schild-

drüse bei Kretinismus mit Bemerkungen über das Verhältnis von Kre-
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liuismus zum Myxödem, ^'erllaudlungen des X. internat. medic. Kon-
gresses zu Berlin, 4.— 9. August 1890, Baud II, Abteil. 3, Allgemeine
Pallioloj^ie und pathologische Anatomie, Berlin 1891, S. 128— 130.

Lustig, Alessandro, Contribution ä la connaissance de l'histogenese de

la glande thyreoide. Archives italiennes de biologic, Tome XV, 1891,

Fnsc. 2, S. 291 — 295.

Sehaflfer, J., Über das Vorkommen eosinophiler Zellen in der mensch-
lichen Thymus. Centralblatt für die medicinischen Wissenschaften,

1891, Nr. 22, S. 401—403; Nr. 23, S. 417— 419.

b) Verdauungsorgane.

Capparelli, A., Le terminazioni nervöse nella mucosa gastrica. (S.

oben Kap. 5)
Genersieh, Anton, Seltene Anomalie des Pancreas (ringförmige Um-

schließung des Duodenums mit Verengerung desselben und konsekutiver

Mageuerweiterung). Verhandlungen des X. internat. medic. Kongresses

zu Berlin, 4.—9. August 1890, Band II, Abteil. 3, Allgemeine Patho-

logie und pathologische Anatomie, Berlin 1891, S. 140— 144.

Maggi, Leopolde, Sopra una diminuzione numerica dei denti nell' Orange
(Satyrus Orang). Con 1 tavola. Reale istituto di scienze e leltere.

Kendiconti, Serie II, Vol. XXIV, Fase. 8, 1891, S. 586—593.
Ponfick, Über Bekreation der Leber. Verhandlungen des X. internat.

medic. Kongresses zu Berlin, 4.— 9. August 1890, Band II, Abteil. 3,

Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie, Berlin 1891, S.

126—127.
Struiken, H., Untersuchungen über die Resorption der Milchzähne und

die Odontoklasten. (S. oben Kap. 5.)

Szymkiewicz, F. S., Über den Schwefel- und Phosphorgehalt der Leber-

zellen des Rindes in den verschiedenen Lebensaltern. Dorpat, Karow,

1891. 8». 81 SS. 2 M. Wohl Inaugural-Dissertation.

10. Harn- und Geschlechtsorgane.

a) Hamorgane
(inklus. Nebenniere).

Inaba, Masamaro, Notes on the Development of the Suprarenal Bodies

in the Mouse. With 2 Plates. Journal of the College of Science,

Imperial University, Japan, 1891, Vol. IV, Part I, S. 215-237.

b) Geschlechtsorgane.

Fauvelle, Cas d'hermaphrodisme. Revue mensuelle de I'^cole d'anthro-

pologie de Paris, Annee I, Fasc. VI, 15 Juin 1891, P. 184.

Heymons, Richard, Über die Entstehung der Geschlechtsdrüsen von

Phyllodromia (Blatta) germanica L. Aus dem zoologischen Institute

zu Berlin. Berlin, 1891. 8". 71 SS. Inaugural-Dissertation.

Eomiti, G., Sur l'anatomie de l'uterus en gestation. Deuxieme note. Ar-

chives italiennes de biologic, Tome XV, 1891, Fasc. 2, S. 254— 261.

Voll, Über Uterus unicornis sinister. Sitzungsberichte der physikalisch-

medicinischen Gesellschaft zu Würzburg, Jahrg. 1891, Nr. 2, S, 30— 32.

(Schluß folgt.)
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11. NeiTensysteni und Sinnesorgane.

a) Nervensystem (centrales, peripheres, sympathisches).

Chiarugi, Sur les myotomes et sur les nerfs de la tete posterieure et

de la region proximale du tronc dans les embryons des amphibiens

anoures. (S. oben Kap. 6b,)

Debierre, Ch., Sur Its anomalies des circonvolutions du cerveau de

l'homme. Comptes rendus hebdomadaires de la societe de biologie,

S^rie IX, Tome IIF, 1891, Nr. 18, S. 369—372.

Hoehe, A., Über die (Janglienzelkn der vorderen Wurzeln im menschlichen

Eückenmark. Autorreferat. XVI. Wanflerversanimlung der südwest-

deutschen Neurologen und Irrenärzte am 6. und 7. Juni in Haden-

Baden. Müncheuer medicinische Wochenschrift, Jahrg. 38, 1891,

Nr. 24. S. 423.

Langendorff, O., Die Beziehungen der Nervenfasern des Halssympathicus

zu den Ganglienzellen dos oberen Halsknotins. Centralblalt für Phy-

siologie, Band V, 1891, Nr. 5, 8. 129— 131.

Lataste, Fernand, Pourquoi dans un meme type de vertebres la masse

relative de l'encephale varie en sens inverse de la masse du corps.

Bulletin de la society imperiale des naturalistes de Moscou, Annee

1890, Nr. 4, S. 614—625.

Oddi, Ruggero, e Rossi, Umberto, Sul decorso delle vie afferenti del

midollo spinale. Con 4 tavole e o figure. Firenze 1891. 47 SS.

Pubblicazioni del K. istituto di studi superiori pratiei o di perfeziona-

mento in Firenze.

Penzo, Rodolfo, Sul ganglio genicolato e sui nervi che gli sono connessi.

Ricerche anatomiche. Atti del Reale istituto veneto di scienze, lottere

ed arti, Tomo XXXVIII, Serie VII, Tomo II, üispensa 5, 1890/91,

S. 337—364. (Continua.)

von Plessen, Baron J., und Rabinovics, J., Die Kopfnerven von Sala-

mandra maculata im vorgerückten Embryonalstadium. München, J. F.

Schumanns Verlag, 1891. 4'^. 20 SS. mit 4 Zinkographien im Text,

2 lithographierten Doppeltafeln und 1 Blatt Erklärungen. 5 M.

Predleri, Alessandro, La sintesi delle variazioni pre^^entate dalla super-

ficie del cervello umano. Con 6 tavole. Rivista sperimentale di fre-

natria e di raedicina legale, Vol. XVII, 1891, Fase. 1. 2, S. 59— 75.

Souques, A., et Charcot, J. B., Tuberculose de la region paracentrale.

Frequence et raisons anatomiques de cette localisation. Bulletins de la

societe anatomique de Paris, Annee LXVI, 1891, Serie V, Tome V,

Fase. 10, S. 274— 288; Fase. 11, S. 289—293.

Toison, J., et Lenoble, E., Note 8ur la structure et sur la composition

du liquide c^phalo-rachidien chez l'homme. Comptes rendus h( bdo-

madaires de la societe de biologic, Sdrie IX, Tome III, 1891, Nr. 18,

S. 373— 379.

Wheeler, William M., Neuroblasts in the Arthropod Embryo. Journal

of Morphology, Vol. IV, Nr. 3, Jan. 1891, S. 337—344.
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b) Sinnesorgane.

Szczawinska, Wanda, Contribution ä I'etude des yeux de quelques
crustaces et recherches experimentales siir les raouvements du pigment
granuleux et des cellules pigmentaires sous influence de la lumiere et

de I'obscurite dans les yeux des crustaces et des arachnides. Avec
2 planches. Archives de biologie, Tome X, Fasc. 4, 1891, S. 520—566.

13. Entwickelungsgeschichte.

(S. auch Organsysteme.)

Bürger, Otto, Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Hirudineen.
Zur Embryologie von Nephelis, Aus dem zoologischen Institut in

Gießen. Mit 8 Tafeln. Zoologische .lahrbücher, Abteilung für Ana-
tomie und Ontogenie der Tiere, Band 4, Hett 4, 1891, S. 697-738.

Heymons, Richard, Über die Entstehung der Geschlechtsdrüsen von
Phyllodromia (Blatta) germanica L. (S. oben Kap. 10 b.)

Inaba, Masamaro, Notes on the Development of the Suprarenal Bo-
dies in the Mouse. (S. oben Kap. 10a.)

Kissinonye, Kamakiohi, On the Development of Acraneiua. With 6

Plates. Journal of the College of Science, Imperial University, Japan,

1891, Vol. IV, Part I, S. 55—88.

Knipowitsch, N., Zur Entwickelungsgeschichte von Clione limacina. Vor-
läufige Mitteilung. Aus dem zootomischen Kabinet der K. Universität

zu St, Petersburg. Biologisches Centralblatt, Band XI, 1891, Nr. 9

und 10, S. 300—303.

Mitsukuri, K., On the loetal Membranes of Chelouia. Contributions to

the Embryology of Keptilia. U. With 10 Plates. Journal of the

College of Science, Imperial University, Japan, Vol. IV, Part I, 1891,

S. 1—53.

Reinstein-Mogilowa, Anna, Über die Beteiligung der Zellschicht des

Chorion au der Bildung der Serotina und Reflexa. Aus dem patho-

logisch-anatomischen Institute in Bern. Mit 1 Tafel. Archiv für pa-

thologische Anatomie, Band 124, Heft 3, 1891, S. 523— 545.

Rückert, J., Zur Befruchtung des Selachiereies. Anatomischer Anzeiger,

Jahrg. VI, 1891, Nr. 11, S. 308— 322.

Russo, A., Fasi di svilujipo del sistema acquifero e dello scheletro cal-

( areo nell' Amphiura squamata (Saks). Con 10 figure. Anatomischer

Anzeiger, Jahrg. VI, 1891, Nr 11, S. 299—308.

Romiti, G-, Sur l'anutomie de Tuterus en gestation. (^S. oben Kap. 10b.)

Sehwink, F., Über die Entwickelung des mittleren Keimblattes und der

Chorda dorsalis der Amphibien. Morphol. Jahrh. München, A. Buch-

holz, 1891. 8ö. 54 SS. mit 2 Tafeln. 2 M.

Vialleton, L., ü^veloppemeut des aortes post^rieui'es chez l'embryon

de poulet. (S. oben Kap. 7.)
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13. Mifsbildungen.

(S. auch Organsysteme.)

Alezais, Monstre peracephale. Comptes rendus hebdomadaires de la so-

ci^te de biologie, Serie IX, Tome III, 1891, Nr. 19, S. 437—440.

Cantlie, James, unilateral Absence of Ear, bilateral supernumerary
Auricles, and developmental Deformity of right Side of Face and Fea-

tures. With 1 Figure. The British Medical Journal, Nr. 1588, 1891,

S. 1223.

Joachimsthal, G., Über Spina bifida mit Hypertrichosis lumbalis. Aus
der TJniversitäts-Poliklinik für orthopädische Chirurgie zu Berlin. Nach
einem Vortrag, gehalten in der Berliner medicinischen Gesellschaft am
4. Februar 1891. Mit Abbildung. Berliner klinische Wochenschrift,

Jahrg. 28, 1891, Nr. 22, S. 36—539.

Sperino, Giuseppe, Sur la moelle ^piniere d'un veau, dicephalus dipus

dibrachius. Archives italiennes de biologie, Tome XV, 1891, Fase. 2,

5. 261— 266.

Variot, G., Un cas d'hemim^lie. Revue mensuelle de l'ecole d'anthropo-

logie de Paris, Ann^e I, Fase. VI, 15 Juin 1891, S. 184.

Virchow, R., Über einen Fall von Heteradelphie beim Erwachseneu.
Vortrag gehalten in der Berliner medicinischen Gesellschaft, Wiener
medicinische Blätter, Jahrg. XIV, 1891, Nr. 23, S. 352—353.

14. Physische Anthropologie.

(Kassenanatomie.)

Giltseh enko, N. W., Materialien zur Anthropologie des Kaukasus. St.

Petersburg, 1890. I. Die Osseten. (Eussisch.) Referat von L. Sxieda

in: Biologisches Centralblatt, Band XI, 1891, Nr. 9 und 10, S. 304
—318. (^Nr. 12, S. 332 steht irrtümlich: Hilchenchi, Die Osetin.)

15. Wirheitiere.

von Ammon, L., Die permischen Amphibien der Rheinpfalz. München,
Litterarisch-artistische Anstalt 1891. Imp. 4". 119 SS. mit 5 Tafeln

und 5 Blatt Erklärungen. 1 2 M.

Camerano, Lorenzo, Recherches sur le developpement et les causes du
polymorphisme des tedarda des Amphibiens anoures. Archives italiennes

de biologie, Tome XV, 1891, Fase. II, S. 165—177.

Cope, E. D., On Vertebrates from the tertiary and cretaceous Rocks of

the North West Territory. Geological Survey of Canada. Contributions

to Canadian Paleontology, Vol. Ill, 1891. 4». 25 SS., 14 Plates.

Dawson, J. William, Note on Hylonomus Ljellii , with photographic
Reproduclion of Skeleton. With 1 Plate. The Geological Magazine,
No. 324, New Series, Decade III, Vol. VIII, No. 6, 1891, S. 258—259.
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Pürbringer, M., Anatomie der Vögel. Referat gehalten auf dem II. inter-

nationalen ornithologischen Kongreß. (Separatabdruck,) 48 SS. gr. 4".

Hartmann, Robert, Über fossile Dickhäuter. Die Natur, Neue Folge

Band 16, der Zeitschrift Band 39, 1890, S. 229—235. Mit Abbil-

dungen.

Huidekoper, R. S., Age of the Horse, Ox, Dog and other domesticated

Animals. The Journal of Comparatiye Medicine and Veterinary Archives,

Vol. XII, 1891, No. 5, S. 226—231. (Continned.) With Figures.

Lydekker, R., Note on some fossil Indian Bird Bones. Records of the

Ueological Survey of India, Vol. XXIII, 1890, Part 4.

Maggi, Leopoldo, Sopra una diminuzione numerica dei denti nell'

Orange (Satyrus Orang). (S. oben Kap. 9b.)

Marsh, O. C, The gigantic Ceratopsidae or horned Dinosaurs of North
America. Read before Section C. of the British Association for the

Advancement of Science at the Leeds Meeting Septembre 4, 1890,

Part II. The Geological Magazine, New Series, Decade III, Vol. VIII,

No. 6, 1891, S. 241—248. With 1 Plate and Figures.

Marsh, O. C, Restoration of Triceratops. With 1 Plate. Appendix. Ibidem

S. 248—250.
Nitsche, H., Studien über das Elchwild (Cervus Alces L.). Vorläufige

Mitteilung. (Schluß.) Zoologischer Anzeiger, Jahrgang XIV, 1891,

No. 365, S. 189—190.
Osborn, Henry Fairfield, A Review of the Cornaysian Mammalia. Proceed-

ings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 1890, S. 51

— 62. With Figures.

Richet, Charles, Poids du cerveau, de la rate et du foie ohez les chiens

de diff^rentes tallies. Comptes rendus hebdomadaires de la societe de

biologie, S^rie IX, Tome III, 1891, No. 19, S. 405—415. Travail du

laboratoire de physiologic de la faculte de medecine de Paris.

Seeley, H. G., On Agrosaurus Macgillivrayi (Seelet), a Saurishian Reptile

from the N. E. Coast of Australia. With 1 Plate. The Quarterly

Journal of the Geological Society, Vol. XLVII, Part II = No. 186,

1891, S. 164—165.
Seeley, H. G., On Saurodesmus Robertson! (Seeley), a Crocodilian Reptile

from the Rhaetic of Linksfield in Elgin. With 1 Plate. The Quarterly

Journal of the Geological Society, Vol. XLVII, Part II, 1891 = No. 186,

S. 166—170.
Wilder, Harris H,, A Contribution to the Anatomy of Siren lacertina.

With 2 Plates. Aus dem anatomischen Institute zu Freiburg i. Br.,

Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Anatomie und Ontogenie der

Tiere, Band 4, Heft 4, 1891, S. 653—696.
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AufsätÄG.
Nachdruck verboten.

Einige Bemerkungen über die Säugetierbezahnung * ).

Von Wn.LT KiJKENTHAL in Jena.

Eiue befriedigende Erklärung des Zahnwechsels der Säugetiere liegt

bis jetzt nicht vor, wie erst vor kurzem von M. Schlosser^) aus-

geführt wurde.

Der Vermutung , daß beide Dentitionen von den Reptilien über-

kommen seien, stehen gleich eine Menge Angaben gegenüber, nach

denen bei den niederen Säugetierorduungen der Zahnwechsel entweder

vollkommen fehlt, oder wie bei den Beuteltieren nur bei einem Prä-

molaren in Erscheinung tritt. Die Hypothese Flowers ^), die später

von O. Thomas*) beträchtlich erweitert wurde, dass die Milch-

bezahnung eine Neuerwerbung seitens der höheren Säugetiere darstelle,

und nur die permanente Serie die ursprüngliche sei, konnte daher mit

vielen gewichtigen Gründen gestützt werden. Von der großen Anzahl

in mehr oder weniger wesentlichen Punkten davon abweichender An-

schauungen will ich hier nur Baume's'') erwähnen, nach welchem

beide Dentitionen erst sekundär entstanden sind, indem bei der in

der Säugetierentwickeluug eingetretenen Verkürzung der Kiefer die

ursprünglich zahlreichen, gleichartigen Zähne nicht mehr in einer Reihe

sollen Platz linden können, so daß ein Teil verdrängt worden war

und zeitlich erst später, als permanentes Gebiß hatte auftreten können.

Baume und viele andere Forscher ebenfalls sehen also eine Be-

zahnung, aus zahlreichen gleichartigen Zähnen bestehend, als ursprüng-

1) Eine ausführliche Darlegung vorliegender Studien gedenke ich in

dem zweiten Bande meiner
,,Vergleichend-anatomischen und entwickelungs-

geschichtlichen Untersuchungen an Waltieren" (Denkschriften der mediz.-

naturw. Gesellschaft in Jena, Bd. III) zu geben.

2) M. ScHiossEB, Die Milchbezahnung der Säugetiere. Biolog. Central-

blatt, 1890.

3) Flowee, H., On the development and succession of the teeth in

the Marsupialia. Philos. Transact,, 1867.

4) Thomas , O. , On the homologies and succession of the teeth in

the Dasyuridae with an attempt to trace the history of the evolution of

the mammalian teeth in general. Philos. Transact., Vol. 178, p. 443— 462.

5) Baume, Versuch einer Eutwickelungsgeschichte des Gebisses. Leipzig

1882.
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lieh an, und gehen demgemäß von Edentaten und besonders den Zahn-

walen als ursprünglichem Typus aus, weshalb ich mit der Untersuchung

der letzteren beginne.

Zahnwale: Ganz allgemein gelten die Zahnwale als homodont
;

Weber ^) indessen glaubt mit Kecht in dem Stoßzahn des Narwal und
den unteren Eckzähnen der Ziphioiden Überbleibsel einer ehemaligen Un-
gleichartigkeit des Gebisses zu erbhcken. Au einem fast ausgetragenen

Embryo von Phocaena communis finde ich ein heterodontes Gebiß

ziemlich scharf ausgeprägt, indem von den 25 in jeder Kieferhälfte

befindlichen Zähnen die hinteren 7 zwei- und dreihöckerig sind.

Wenn man einerseits daran zweifeln darf, daß die Zahnwale ein

durchaus homodontes Gebiß haben, so ist docli andererseits die That-

sache als durchaus feststehend betrachtet worden , daß die Zahiiwale

monophyodont sind, und daß die einzige auftretende Serie der zweiten

Dentition angehört. Nur Weber 2), der einen früher von Julin ^)

geäußerten Gedanken wieder auffaßt, stellt die Hypothese auf, daß im

Gebiß der Zahnwale beide Dentitionen enthalten seien, die bei der

Vergrößerung der Kiefer gleichzeitig miteinander auftreten konnten.

Meine Untersuchungen in dieser Richtung erstrecken sich bis jetzt

auf eine größei-e Anzahl Embryonen von Beluga leucas, Globiocephalus

melas und Tursiops tursio; gefunden habe ich Folgendes: Das
Gebiß der Zahnwale ist ein echtes Milchgebiß, oder

besser , es gehört zur ersten Dentition , welche persistiert. Den un-

widerleglichen Beweis liefert das Auftreten von Ersatzzahnanlagen nach

innen zu von den bleibenden Zähnen, die zwar bedeutend kleiner sind

und nicht zum Durchbruch kommen, aber doch eine deutliche Schmelz-

kappe und sogar die charakteristische Schmelzpulpa besitzen.

Bei den Zahnwalen finden sich also beide Dentitionen in der

Anlage vor, und es ist damit jenen Hypothesen der Boden entzogen,

welche von ihnen, als typisch monophyodonten Tieren, ausgehen ; auch

Webers Hypothese läßt sich nicht länger halten.

Bartenwale: Die Bartenwale, für welche ich, da sie genetisch

nichts mit den Zahnwalen zu thun haben, eine eigene Ordnung inner-

halb der Säugetierklasse beanspruche^), haben bekanntlich im ersten

1) Weber, Studien über Säugetiere, Jena 1886, p. 196.

2) Weber, 1. c, p. 134.

3) JuLiN, Gh., Eecherches sur 1' ossification du raaxillaire införieur et

sur la constitution du Systeme dentaire chez le foetus de la Balaenoptera

rostrata. Arch, de Biologie, 1880.

4) KtJKENTHAL , W. , Über die Anpassung von Säugetieren au dan

Lebe'u im Wasser. Zoologische Jahrbücher, 1890.
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Drittel ihres Fötallebens Zahnkeime, die später resorbiert werden.

Von den letzten Untersucheru erweiterten Julin^) und Weber ^) den

bereits von Eschricht ^) angegebenen Unterschied der 9 vorderen von

den hinteren Zähnen dahin, daß letztere nicht einspitzig, sondern

mehrhöckerig sein sollen, das Gebiß soll durchaus heterodont sein.

Meine eigenen Untersuchungen stellte ich an 30 verschieden

großen fötalen Bartenwalkiefern , von Megaptera boops , Balaenoptera

rostrata, Balaenoptera Sibbaldii und Balaenoptera musculus an, die

teils in toto präpariert, teils in Schnittserien nach den drei Haupt-

richtungen zerlegt wurden. Zunächst bestreite ich eine derartige

Differenz zwischen den 9 vorderen und den hinteren Zähnen, der

AnbHck scheinbar mehrspitziger Zähne wird an meinen Präparaten

von älteren Kiefern, hervorgerufen durch den Resorptionsprozeß, der

an der Spitze beginnt^). Die hinteren Zähne sind etwas bauchiger

als die vorderen , aber durchweg einspitzig , bis auf ganz vereinzelt

vorkommende Fälle, in denen ein paar benachbarte Zähne scheinbar

miteinander verschmolzen sind. Die Lage derartiger Doppelzähne

(auch 3, ja 4 Einzelzähue können vereinigt sein) ist ziemlich

willkürlich, sie finden sich auch in einigen Fällen innerhalb der ersten

9 Zähne , und schon deshalb können sie den vermeintlichen Back-

zähnen, wie sie Julin auffaßt, nicht entsprechen. Sind diese Doppel-

zähne sekundäre Verschmelzungen oder primitive Zustände ? Die Ant-

wort liefert die Entwickelungsgeschichte. Eine Serie von 7 Embryonen

von Balaenoptera musculus, von 43 bis 82 cm Länge, zeigt, daß die

Zahl der Doppelzähne mit zunehmendem Wachstum beträchtlich ab-

nimmt, während die Zahl der einzelnen Zahnspitzen in jeder Kiefer-

hälfte konstant 53 beträgt. In den jüngsten Stadien sind 9, ja 15

Zähne miteinander verschmolzen, in den darauf folgenden 5, 4 und

3, in den ältesten nur noch 2. Dasselbe Resultat, die Abnahme der

Doppelzähne mit zunehmendem Wachstum, ergiebt sich aus der Ver-

gleichung von jüngeren und älteren Embryonen anderer Bartenwal-

arten. Es folgt hieraus, daß die Doppelzähne ein ursprüngliches Ver-

halten darstellen, also als Backzähne anzusehen sind, und ferner, daß

aus Backzähnen, durch Teilung derselben, einspitzige,
kegelförmige Zähne entstehen. Wir haben hiermit einen Weg

1) JuuN, 1. c.

2) Weber, 1. c.

3) EsCHKiCHT, Untersuchungen über die nordischen Waltiere. Leipzig

1849.

4) Siehe auch Pouchet et Chäbby, Sur 1' evolution des dents des

Balaenides. Compt. rend. Ac. Sc. Paris, Tome 94, No. 8, p. 540—642.
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kennen gelernt, auf welchem zahlreiche homodonte Zähne aus wenigen

heterodonten Backzähnen entstehen. Die paläontologischen Befunde,

welche eine derartige Entstehung homodonter Gebisse aus heter-

odonten befürworten, werde ich später bringen, nur ganz kurz möchte

ich noch einer analogen Erscheinung Erwähnung thun, die sich bei

einer spitzbergischeu Bartenrobbe (Phoca barbata) findet.

Aus mechanischen Ursachen (harte, in Muscheln bestehende Nahrung,

sowie in letzter Linie mangelhafte Verkalkung der Zähne) haben sich

bei dem mir vorliegenden Individuum die Backenzähne abgeschlift'en

und sind mit Ausnahme des letzten Molaren mehr oder weniger voll-

ständig in je 2 getrennt worden, die ein durchaus gleichartiges

Aussehen darbieten, statt 5 Backzähnen sind also 7 und 8 einhöckerige

Zähne vorhanden.

Die Frage, ob die Zähne der Bartenwale der ersten oder der

zweiten Dentition angehören, läßt sich auf Grund meiner embryo-

logischeu Befunde dahin entscheiden, daß sich noch Andeutungen einer

Anlage von Ersatzzähnen vorfinden; der betreft'ende Epithelstrang ist

größtenteils mit dem Schmelzkeim des eigentlichen Zahnes ver-

schmolzen, der also der Hauptsache nach der ersten Dentition ent-

spricht. Die Zähne derselben gleichen darin den sogenannten wahren

Backzähnen aller übrigen Säugetiere, welche, da sie keine Vorläufer

im Milchgebiß haben, der zweiten Dentition zugerechnet werden, die

aber aufgefaßt werden müssen als entstanden aus den verschmolzeneu

Anlagen beider Dentitionen. (Beim ersten Molaren ist dies oft noch

deutlich nachweisbar, besonders schön z. B. an Embryonen von Spermo-

philus leptodactylus).

Die eben beschriebenen eigentümlichen Umformungen der Be-

zahnung bei pelagischen Säugetieren führe ich auf mechanische Gründe,

in letzter Linie verringerte Verkalkung zurück, die, als notwendig zur

Verringerung des spezifischen Gewichtes, eine bei pelagischen Säugern

allgemein auftretende Erscheinung ist, und, wie schon früher nach-

gewiesen, auch den ersten Anstoß zum Auftreten der Hyperphalangie,

sowie den Schwund des Hautpanzers der Zahnwale gegeben hat^).

Edentateu: Embryonen von Dasypus novemcinctus zeigen die

typische Bildung von Ersatzzähnen der 7 ersten Zähne, nur dem letzten

1) In meiner Arbeit über die Anpassung von Säugetieren au das

Leben im Wasser (Zoolog. Jahrbücher, 1890) habe ich diese Ansichten

eingehender auseinandergesetzt. Für das ehemalige Vorhandensein eines

Hautpanzers bei Zahnwalen , welches ich aus vergleichend-auatomischen

und embryologischen Gründen erschlofs (Anat. Anzeiger, 1890, p. 237),

vermag ich jetzt auch paläontologische Beweise zu erbringen.
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fehlt der Ersatzzahn. Tomes hat bereits bei diesem Tiere Zahn-

wechsel nachgewiesen Im Unterkiefer der Embryonen finde ich übrigens

nicht 8, sondern 11 Zähne, von denen die drei ersten kleiner sind

und nicht durchbrechen. Jetzt vermag ich auch noch einen zweiten

Edentaten mit Anlagen doppelter Dentition zu nennen : Dasypus

villosus. Diese Erscheinung scheint demnach bei Gürteltieren ganz

allgemein zu sein. Ob der ZahnWechsel auch wirklich erfolgt, ist für

meine Zwecke gleichgültig, ich konstatiere nur das Vorhandensein von

Milchzahn- und Ersatzzahnanlagen.

Beuteltiere: Flower und später Thomas begründen ihre

Hypothese, daß die Milchbezahnung eine sekundäre Erwerbung seitens

der höheren Säugetiere sei, mit den Befunden bei Marsupialieru, bei denen

entweder kein ZahnWechsel oder nur der Wechsel eines zweiten Prä-

molaren stattfindet. Ganz allgemein wird das Gebiß der Beutler der

zweiten Dentition zugerechnet, der Vorläufer des dritten Prämolaren als

Milchzahn angesehen. Meine eigenen Untersuchungen in dieser Gruppe

sind bis jetzt nur zum Studium einer Serie verschieden großer Didelphis-

junge gediehen. Auf Grund dieser Studien behaupte ich, daß die

bleibende Beza h nun g dem Milchgebiß oder der ersten

Dentition zuzurechnen ist, und nur ein Ersatzzahn, der spätere

dritte Prämolar, vorkommt. Den Beweis vermag ich leicht zu führen,

sobald man mir zugiebt, daß beide Dentitionen, außer vom physio-

logischen Standpunkte ihres verschiedenen Erscheinens aus, auch vom

morphologischen aus sich unterscheiden lassen. Die von gemeinsamem

Ursprung, der primitiven Zahuleiste stammenden Anlagen beider Den-

titionen sind so gelagert, daß aus der äußeren die erste, aus der

inneren die zweite Dentition sich entwickelt. Auf meinen Präparaten

zeigt sich nun, daß dies nicht nur beim dritten Prämolaren der Eall

ist , sondern daß auch die davor liegenden Zahnanlagen , besonders

der Schneidezähne, nach innen zu einen deutlichen, vom Halse der

Epitheleinsenkung sich abzweigenden , kolbig endenden Epithelzweig

besitzen, der als die erste Anlage des Ersatzzahnschmelzes angesehen

werden nuiß. Auf alle Fälle folgt daraus, daß das gesamte Gebiß der

Beutelratten der ersten und nicht der zweiten Dentition zuzurechnen

ist. Die Hypothese von Flower und Thomas, daß die Milchliezahnung

eine sekundäre Erwerbung der höheren Säugetiere sei , verliert damit

ihre Hauptstütze.

Es ergeben sich aus vorstehenden Untersuchungen folgende Schlüsse

über die Bezahnung der Säugetiere. Die Anlage beider Dentitionen

findet sich nicht nur bei den höheren Säugetieren, sondern auch in

den niederen Ordnungen der Beuteltiere, Edentaten, Zahnwale und
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Bartenwale vor. Die ältesten Säugetiere waren diphy-

o Clont. Die Monophyodontie und Homodontie mancher Säugetiere,

7.. B. der Zahnwale, ist eine sekundäre Erscheinung. Innerhalb der

Säugetierklasse, von den niedersten zu den höchsten Formen auf-

steigend, sehen wir, wie die zweite Dentition in Bezug auf Form und

Leistung mehr und mehr die Oberhand gewinnt, während bei den

niederen die erste überwiegt. In ihrer Anlage sind beide Dentitionen

gleichwertig, die Entwickelungsgeschichte giebt uns keinen Anhalt für

die oft ausgesprochene Behauptung, daß eine der beiden Zahnanlagen

abhängig von der anderen entsproßt sei, beide sind Schwestern, deren

Mutter die einfache Epitheleinstülpung im Kiefer ist, die wir als Zahn-

leiste bezeichnen.

Können wir nun eine Brücke finden, welche das Gebiß der Säuge-

tiere mit dem ihrer Vorfahren, der Reptilien, verbindet?

Durchgreifende Unterschiede zwischen Säugetierzahn und Reptilien-

zahn finden sich nicht, wie Seeley ^) bereits ausgeführt hat, keiner

der Charaktere des Säugetierzahns ist ganz konstant, der Verlust eines

jeden derselben ist eine Annäherung an den Reptilieuzahn ,
und um-

gekehrt nahmen vielfach Reptilienzähne Charaktere von Säugetier-

zähnen an. Der Zahnersatz ist ferner bei Reptilien in noch aus-

geprägterem Maße als bei Säugetieren vorhanden , da mehrere Den-

titionen aufeinander folgen können, deren Anlagen wie bei der zweiten

Dentition der Säugetiere nach innen von der ersten gebildet werden.

Es erscheint mir daher der Gedanke nicht allzu gewagt, die Säuge-

tierbezahnung von der der Reptilien abzuleiten ; von den mehrfachen

Dentitionen der letzteren sind bei ersteren nur noch zwei übrig

geblieben.

Zum Schlüsse möchte ich folgenden Versuch einer Erklärung der

Entstehung von Säugetierbackzähnen beifügen, dessen rein hypotheti-

schen Charakter ich durchaus nicht verkenne. Wir haben an der Hand

der Untersuchung von Bartenwalzahnkeimen die Erscheinung kennen

gelernt, daß bei Säugetieren, deren Kiefer sich verlängern, die Back-

zähne sich in eine Mehrheit von konisch zugespitzten, reptilienzahn-

artigen Gebilden teilen; sind nicht die Säugetierbackzähue auch umge-

kehrt so entstanden, daß bei dem umgekehrten Prozeß, einer Verkürzung

der Kiefer, welche die Vorfahren der heutigen Säuger bei ihrer Um-

wandlung aus reptilienartigen Vorfahren erlitten, je eine Anzahl ein-

facher, konischer Reptilienzähne zur Bildung eines Säugetierbackzahns

1) Seelet, H. G., On the nature and limits of röptilian character in

mammalian teeth. Proc. K. Soc. London, Vol. 44, p. 129— 141.

26
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zusammentrat? Die Paläontologie spricht für meine Ansicht, die

ältesten bekannten Säugetiere, z. B. Triconodon aus dem oberen Jura,

zeigen Backzähne von für unsere Idee gefordertem typischen Bau,

je 3 gleichartige, hintereinander liegende konische Zahuteile, die mit-

einander verschmolzen sind. Vom trikonodonten resp. dem trituber-

kularen Typus aus lassen sich dann, wie die schönen Arbeiten

eines Cope, Osborn, Schlosser u. a. gezeigt haben, die Backzähne

aller Säugetiere ableiten.

Eine Fülle von Fragen nach der Spezialisierung der Zähne inner-

halb der einzelnen Ordnungen , den immer wachsenden Zähnen , der

Bildung von Wurzeln etc. ist noch zu beantworten, den Versuch dazu

werde ich in einer ausführlichen Darstellung meiner Untersuchungen

bringen.

Jena, den 5. Juni 1891.

Nachdruck verboten.

Bemerkungen zur Mitteilung H. FoL'S „Contribution k Thistoire

de la fccondation".

Von Prof. F. Vejdovsky in Prag.

Die unter dem angeführten Titel in der Sitzung der Pariser

Akademie vom 20. April 1891 vorgelegte Mitteilung (Compt. rendu

Acad. Sc, T. CXII, No. 16, 1891) enthält einige Angaben, an die ich

im Nachfolgenden einige Bemerkungen anzuknüpfen mir erlaube.

Zunächst ist Fol der Ansicht, daß die centrokinetische Theorie

erst durch die Entdeckungen E. Van Beneden's und Boveri's be-

gründet wurde, indem er sagt: „La vogue nouvelle de la theorie

centrocinetique date de la d^couverte faite par E. Van Beneden et

par BovERi de la persistance de centres cinetiques et de leur partage

comme point de depart de la division cellulaire." Eine solche Angabe

kann nur aus der Unkenntnis der Litteratur resultieren , denn wenn

auch die genannten Forscher unabhängig von mir gewissermaßen aut

die Selbständigkeit der Teilungscentren hingewiesen hätten, so muß

ich mit Nachdruck hervorheben, daß ich die wichtigen centrokinetischen

Vorgänge in dem befruchteten Ei von Khynchelmis zuerst beobachtet

und verwertet habe.

Dies will ich durch nachfolgende Zeitreihe, in welcher die be-

treffenden Schriften verfaßt wurden, darthun.
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Meine Arbeit „En t wickelun gsgescliichtiiche Unter-
suchungen (Heft I. Reifung, Befruchtung u. Furchung des Rhynch-

elmiseies. Prag 1888) ist, wie ich pag. 8 hervorhebe, eine Über-

setzung der gleichnamigen, böhmisch geschriebenen und von der Gesell-

schaft der Wissenschaften in Prag gekrönten Preisschrift (Zränl, oplo-

zeni a ry'hovani vajicka. V Praze 1887). Das Manuskript dieser

letzteren SchrifJ habe ich bereits am 28. November 1886 dem

damaligen Sekretär der genannten Gesellschaft, Prof. Ritter v. Koristka

eingehändigt, doch hat die Ausführung der beiliegenden 10 (resp. 12)

kolorierten Tafeln beinahe ein ganzes Jahr gedauert, bevor die Arbeit

gedruckt und in die deutsche Sprache übersetzt werden konnte.

Die Abhandlung Ed. Van Beneden's und Neyt's, in welcher die

Verfasser auf die Thatsache hinweisen, daß die Attraktivsphären mit

ihren Centralkörperchen permanente Organe der Zelle sind, und daß

sie die Teilung des Kernes bedingen, ist erst am 6. August 1887 in

der Sitzung der belgischen Akademie vorgelegt worden. Einige Monate

früher hat nun auch Boveri (nämlich am 3. Mai 1887) seine Mit-

teilung — nach welcher die Zellteilung dadurch eingeleitet wird, daß

die Centrosomen (corpuscule central Van Beneden's) sich gleichzeitig

mit einem sie umgebenden Archoplasma teilen — in der Gesellschaft

für Morphologie in München vorgelegt.

Hiernach ist ersichtlich, daß ich die Priorität bezüglich der An-

gaben über die Teilungsvorgänge im befruchteten Ei beanspruchen

muß. Wenn nun auch die Angaben von mir. Van Beneden und

Boveri darin übereinstimmen , daß die Zellteilung nicht vom Kerne,

sondern von bestimmten Zellorganen ausgeht, so bestehen zwischen

den einzelnen Angaben mehrere nicht unbedeutende Differenzen , auf

die ich hier hinzuweisen und sie in Einklang zu bringen beabsichtige.

Meinen Beobachtungen zufolge ist der männliche Pronucleus von

Rhynchelmis nach seinem Eindringen in das Ei von einer großen,

hyalinen und scharf umschriebenen Plasmakugel umgel)cn, die ich als

Periplast bezeichne. Der letztere teilt sich vollständig, noch bevor

sich der weibliche Pronucleus annähert, zu zwei gleich gestalteten

Kugeln, zwischen denen in einer achromatischen Spindel der männ-

liche Pronucleus liegt. In jedem der neuen Periplaste bildet sich —
während der Annäherung beider Pronucleen — je ein neues Kügelchen,

das ich als Tochterperiplast bezeichne. Diese entstehen also sekundär
und teilen sich wieder innerhalb der alten Periplaste; nachdem die

inzwischen geteilten Kernhälften zwischen die neuen Tochterperiplaste

eingedrungen sind, entsteht wieder der neue Amphiaster. So wieder-

holt sich auch in weiteren Furch ungsstadien die Anlage der Tochter-
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periplasten in den alten Kugeln, wie ich dies in meiner Schrift genau

beschreibe und auf den Taf. V, VI, VII, VIII und XII abbilde.

„Der Periplast ist es einzig und allein, welcher die Teilung des

Eies einführt" (Entwickel. Unters, p. 144).

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Attraktivsphären

Van Beneden's meinen Periplasten entsprechen, und daß die Central-

körperchen desselben Verfassers nichts anderes als die Tochterperi-

plaste vorstellen. Aus diesem Grunde und ferner, daß die Periplaste

eher repulsive als attraktive Thätigkeit dokumentieren, ist es ratsam,

die hyalinen Kugeln anders als „Attraktivsphären" zu bezeichnen.

Agassiz und Whitman bedienen sich des von mir vorgeschlagenen

Terminus. Was nun das „Centrosoma" Boveri's anbelangt — welches,

wie gesagt, nach diesem Autor das teilende Element in der Zelle vor-

stellt und von einer Archiplasmakugel umgeben ist — so entspricht

es offenbar meinem Tochterperiplaste. Dagegen ist es schwierig, wie

bereits richtig Agassi/ und Whitman hervorheben — das Archo-

plasma zu definieren. Nach seiner Struktur ist dasselbe ein fein-

körniger, nicht bestimmt konturierter Plasmahaufen, in welcher Beziehung

es mit dem sich gleich gestaltenden Cytoplasmahofe um den Periplast

von Rhynchelmis (vergl. Entwickel. Untersuch., Taf. V, Fig. 1)

übereinstimmt. Der Periplast ist aber ein selbständiges Organ, welches

namentlich in seinen ersten Phasen (als es das Eicentrum einnimmt)

als ein ziemlich scharf umschriebenes und aus hyalinem Plasma be-

stehendes Gebilde in dem feinkörnigen Plasmahofe hervortritt (vergl.

Entwickel. Unters., Taf. IV, Fig. 27, 29, 30c, Taf. V, Fig. 1 c).

In späteren Stadien sind die äußeren Umrisse der Periplaste weniger

scharf ausgeprägt, und es scheint, als ob sie mit den Plasmastrahlen

ein Ganzes bilden. Doch kommt es hier auf die angewandten Re-

agentien , die in verschiedenen Altersstufen der Periplaste deren ver-

schiedene Gestaltsverhältnisse hervorrufen können. Sehr bezeichnend

in dieser Richtung sind die Abbildungen der Zweiteilung des Eies von

Ascaris megalocephala nach Ed. Van Beneden*) und Boveri; der

erstere zeichnet ziemlich scharf umschriebene Periplaste (Altraktiv-

sphären), während man in den Figuren Boveri's nur unbestimmt in

Cytoplasmastrahlen auslaufendes „Archoplasma" wahrnimmt.

Meiner Ansicht nach entspricht also nur ein Teil des „Archo-

plasma" dem Periplaste.

In einer späteren Mitteilung (19. Juni 1888, Über partielle

Befruchtung) spricht Boveri von einem „Centrum der Strahlung",

1) Rech, sur la matur. de 1' oeuf et la fdcond. Arch, biolog. IV,

1883, pl. XIX.
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welches zu einem kugeligen, hellen Fleck aufquillt, sich dann in die

Länge erstreckt und schließlich in der Mitte sich gänzlich durch-

schnürt. Es stimmt also diese „kugelige Ansammlung homogener

Substanz", die der Verfasser an lebenden Echinodermeneiern beob-

achtete, mit dem Periplaste von Rhynchelmis überein. Dagegen hebt

BovERi hervor, daß es ihm nicht gelungen, „die Centrosomen" auch

durch ein Reagens als scharf abgegrenzte Gebilde im Centrum eiuer

Strahlung nachzuweisen. Dieser Satz stimmt mit der Angabe von

Agassiz und Whitman überein, welche sagen, daß sie meist selten

„das Centrosoma" gefunden haben : „In praeparations mounted i n

to to (Fig. 33, 34) we are rarely able to distinguish the centrosoraa;

but in sections (Fig. 32) we seldom fail to detect it. Distinct out-

lines are, however, in most cases absent" etc. Diese sowie ältere An-

gaben anderer Autoren unterstützen meine Annahme, daß die Tochter-

periplaste erst zu bestimmter Zeit sich in den alten Periplasten an-

legen, heranwachsen und teilen. Ich verweise nur auf die Abbildungen

Fol's (Rech, sur la fecond. et la commencem. de 1' henogenie, Taf. YII,

Fig. 3, 4, 5). In der Fig. 2 sieht man zu beiden Seiten des Furchungs-

kernes den geteilten Periplast der Fig. 1, welches Gebilde Fol aller-

dings nicht als selbständiges Organ anerkennt, sondern direkt als

„Aster" und — wenn es scharf kontourirt erscheint, wie in Fig. 3

und 4 — als „amas central sarcodique d'un aster" bezeichnet. Man

sieht in den Periplasten der Fig. 2 keine Anlagen der Tochterperi-

plaste, die aber in Fig. 3 sehr schön als „corpuscule central d'un

aster" hervortreten und in Fig. 4 sich wohl zur Teilung anschicken,

obwohl der Verfasser von einem solchen Vorgange nichts erwähnt.

Im Gegensatz also zu Boveri unterscheide ich den Periplast als

ein selbständiges vom Spermocytoplasma herrührendes Gebilde, welches

sich durch endogene Anlage der Tochterperiplaste an alle nachfolgenden

Teilungsprodukte des sich furchenden Eies fortsetzt. Hand in Hand

mit diesem Vorgange wiederholen sich die Strahlensonnen, über deren

Übergang von den Mutter- an die Tochterperiplaste, sowie über ihre

Beziehungen zu den achromatischen Spindeln ich auf die Angaben in

meiner Schrift verweisen kann. Es erübrigt uns noch, die geschilderten

Beobachtungen von mir, Ed. Van Beneden, Boveri, Agassiz und

Whitman mit den neuesten Angaben Fol's zu vergleichen. Nach

diesem Beobachter ist sowohl der männliche als weibliche Pronucleus

von je einem Centrum begleitet, die er als „Ovocentrum" und „Spermo-

centrum" bezeichnet. Nach der Verschmelzung der Pronuclei stellen

sich diese Körperchen an zwei entgegengesetzte Pole des Furchungs-

kernes (nach den beiliegenden Figuren auf den animalen und vege-



tativen Pol), erstrecken sich hauteiförmig, um sich schließlich zu je

zwei Hälften zu teilen. Von diesen nähert sich je eine Hälfte des

Spermocentrum und Ovocentrum der äquatorialen Achse des Eies,

zu welcher Zeit auch der hyaline Hof um den Furchungskern sich in

dieser Achse erstreckt. „C'est la marche du quadrille."

„Au moment oü les demi-spermocentres sont sur le point de toucher

les demi-ovocentres, l'aur^ole disparait rapidement, et Ton voit appa-

raitre les asters veritables". . . . „Les demi-centres s'unissent et se

confondent pour devenir les premiers astrocentres."

Nach diesen Beobachtungen erweitert Fol die Lehre über die

Befruchtung folgendermaßen : „La fecondation consiste, non seulement

dans r addition de deux deminoyaux provenant d'individus de sexes

dififerents, mais encore dans la reunion de deux demi-spermocentres avec

deux moities d'ovocentres pour constituer les deux premiers astrocentres."

Es handelt sich zunächst um die Definition des „Spermo- und

Ovocentrums". Was das erstere anbelangt, so stimmt es wohl nur

mit dem „Centrosoma" überein, während der helle Hof um den männ-

lichen Pronucleus wenig berücksichtigt und nur als „la tache claire"

erwähnt wird. In dem Satze „le pronucleus spermatique est precede

aussi d'une centre, qui sera notre spermoceutre" beruft sich Fol auf

PI. X Fig. 6 seiner älteren Abhandlung (Henogenie) ; hier ist aber nur

das Gebilde abgebildet, das im Texte als „Aster" bezeichnet wird,

meiner Auffassung nach aber nur den Periplast vorstellt. Demnach muß

ich auch „la tache claire" als Mutterperiplast, und das kleine darin

liegende Körperchen oder das „Spermocentrum" als frühzeitige Anlage

des Tochterperiplastes ansprechen.

Schwieriger kann man sich über das „Ovocentrum" aussprechen.

Bisher ist es niemand gelungen, ein dem Periplast entsprechendes

Organ um den weiblichen Pronucleus und somit auch ein mit dem „Ovo-

centrum" übereinstimmendes Körperchen zu finden. Fol beruft sich

auf seine PI. VHI, Fig. 10 und 6a (Henogenie), wo er thatsächlich

kleine Körperchen mit unbedeutenden Strahlensonnen abbildet und die-

selben mit den Anlagen der „Ovocentren" identifiziert. Meiner Ansicht

nach kann man aber darin nur die kaum funktionsfähigen Überbleibsel

des Eikernperiplastes erblicken. Die hier kurz nach der Bildung der

zweiten Polzelle noch vorhandene Strahlung erlischt allmählich, und

der weibliche Pronucleus befindet sich höchstens in einem feinkörnigen

Plasmahofe, wie es von den meisten Forschern und auch von Fol ab-

gebildet wird. Aus diesen und noch anderen Gründen ist es bedenk-

lich, ein
,,
Ovocentrum" anzunehmen, und um so mehr, den Satz ver-

allgemeinern zu wollen, nach welchem sich bei der Befruchtung nicht
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nur die Pronuclei, sondern auch je zwei Hälften der „Sperniocentren"

mit denen der „Ovocentren" vereinigen , um die ersten zwei „Astro-

centren" herzustellen. Der gewiß merkwürdige Fall von Rh y n ch el m is,

wo der Periplast längst geteilt ist, zu welcher Zeit der weibliche Pro-

nucleus von dem männlichen noch entfernt erscheint, während die

Tochterperiplaste (Astrocentren Fol's) sich sehr spät (als der Furchuiigs-

kern bereits die Tonuenform annimmt) anlegen : alle diese Thatsachen

sprechen gegen die neue Lehre H. Fol's.

Nachdruck verboten.

Pliospho-molybdic Acid Haematoxyloii.

By F. B. Mallory M.D.

With one figure.

The following staining fluid will be found useful in the study of

nerve tissue.

X»

»«fif^~

I

ii^J'^it%^MÜ , f/fA'UKt



376

Phospho-molybdic acid 10 "/,) sol. 1

Haematoxyline crystals . 1

Water ad 100

Chloral hydrate 6—10

Set the solution ripen for a week exposed to sun-light. P'ilter before

using. Can be used repeatedly. Sections stain in from ten minutes

to one hour. Discharge excess of stain in forty to fifty per cent

alcohol , changing two or three times. The celloidin becomes per-
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than a few hours in alcohol without losing in sharpness and clearness
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the chloral hydrate a metallic film forms on the surface of the fluid,

and a sediment is gradually precipitated. The accompanying drawing

of a Purkinje's cell was very kindly made by Dr. E. Stanley Abbot
from a section of the cerebellum of Kemmlee, the first man executed

by electricity in the United States.

The aqueous solution of phospho-molybdic acid must be saturated

with haematoxylin in order to get the best results ; if, therefore, the

solution does not stain deeply, add more haematoxylin.
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Grote, G., Über die Glandulae anales des Kaninchens. (S. oben Kap. 5 )

Jarisch, Über die Anatomie und Entwickelung des Oberhautpigmentes
beim Frosche. Mit 1 Tafel. Archiv für Dermatologie und Syphilis,

Jahrg. XXIII, 1891, Heft 4, S. 559—590.
Schuberg, A., Über den Bau und die Funktion der Haftapparate dos

Laubfrosches. Mit 2 Tafeln. Arbeiten aus dem zoologisch-zootomischen

Institut in Würzburg, Band 10, Heft 1, 1891, S. 57—118.
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9. Darmsystem.

De la Jarrige, Le nez, ses rapports anatomiques, physiologiques et patho-
logiques avec la cavitd buccale. Odontologie, Paris 1891, Band XI,
S. 61—66.

von ThanhoiTer, Ludwig, Die Kommunikation der serösen Höhlen des

Körpers miteinander. Vorläufige Anzeige. Gelesen in der Sitzung der
Akademie vom 16. Juni 1890. Mathematische und naturwissenschaft-

liche Berichte aus Ungarn, Band VIII, 1891, S. 441—444.

Thompson, D'Aroy W., Note on the Viscera af Tarsipes, With 4 Cuts.

Studies of the Museum of Zoology at Dundee, Vol. I, S. 7— 9.

a) Atmungsorgane
(inklus. Thymus iind Thyreoidea).

Montandon, G., Contributo all' istologia della glandola tiroide nei verte-

brati. Con due tavole litografate. Laboratorio di istologia e fisiologia

generale della R. Universita di Napoli. Napoli 1891. 24 SS.

Thompson, D'Arcy W., On the Cetacean Larynx. "With 14 Cuts. Stu-

dies of the Museum of Zoology at Dundee, Vol. I, Nr. 11/12, S. 1— 8.

b) Verdauungsorgane.

Condamin, R., Appendice ileo-coecal. Province m^dicale, Lyon 1891,
T. V, S. 89—91.

Elliot, J. W., Excision of the vermiform Appendix between the Attacks
in a Case of chronic Appendicitis, the Appendix being found in an ileo-

caecal Fossa. "With 3 Figures. The American Journal of the Medical
Sciences, Vol. CI, 1891, Nr. 6 = Nr. 230, S. 556—560.

Hawkens, W. W., A Case of Absence of the Rectum, Proceedings of

the Connecticut Medical Society, Bridgefort 1890, Vol. IV, Nr. 3, S. 110.

Jennings, G. H., Case of Arrest of Development of Intestine. Proceed-
ings of the Connecticut Medical Society, Bridgeport 1890, Vol. IV, Nr. 3,

S. 112.

Laguesse, E., Structure du pancreas et pancreas intra-h^patique chez les

poissons. Comptes rendus de I'Acaddmie des sciences, Paris 1891,
T. CXII, S. 440—442.

Lexnoine, Etude d'ensemble sur les dents des mammiferes fossiles des

environs de Reims. Communication faite dans la se'ance du 16 Juin

1890. Manuscript rerais au secretariat le 19 Janvier 1891. Avec 2

planches. Bulletin de la societe geologique de France, S^rie III,

Tome XIX, 1891, Nr. 5, S. 263—288. A cent.

Lonnberg, E., und Sagerskjöld, L., Über das Vorkommen eines Darm-
divertikels bei den Vögeln. Biol. Foren. Förhandl. Verhandlungen des

Biologischen Vereins in Stockholm, 1890, Band III, S. 31—36.

Nagel, H., Dentition accidentelle chez la marmotte. Archives des sciences

physic, et naturell., Geneve, Serie III, Tome 24, S. 527.

Stöhr, Philipp, Die Entwickelung des adenoiden Gewebes, der Lungen-
bälge und der Mandeln des Menschen. (S. oben Kap. 5.)
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Vau der Stricht, Le döveloppement du sang dans la folie embryon-
naire. (8. oben Kap. 5.)

Tavernari, L., Contribute all' anatotnia degli organi dal gusto. (S. uuten

Kap. IIb.)

10. Harn- und Geschlechtsorgane.

a) Harnorgane

(inklus. Nebenniere).

Felix, W., Die erste Anlage des Excretionssj stems des Hühnchens.
(S. unten Kap. 12.)

Fusari, B., Contributo alle studio delle terminazioni nervöse dello svi-

luppo della Capsula surrenale. Sicilia medica, Palermo 1890, Band II,

S. 768—775.
Legueu, Felix, L'anatomie chirurgicale du bassinet et l'exploration In-

terieure du rein. Annales des maladies des organes g^nito-urinaires,

Ann^e IX, Tome IX, 1891, Nr. 6, S. 365—377. A suivre.

Nicolas, A., Contribution ä l'etude des cellules glandulaires. 1. Les ele-

ments des canalicules du rein primitif chez les mammiferes. Avec
4 planches. Internationale Monatsschrift für Anatomie und Physiologie,

Band VIII, 1891, Heft 7, S. 279—287. A suivre.

Varaldi, L., Anatomia e fisiologia dei reni del cavallo. II medico veterin..

Vol. 35, Nr. 1—3, S. 22—34; Nr. 4—6, S. 171— 182.

b) Geschlechtsorgane.

Alexenko, N., Contribution a l'histologie normale et pathologique des

ovaires de la femme. Annales de gynecologic, Tome XXXV, 1891,
Juin, S. 417—427.

Broome, G, W., Unique Case of Uterus bicornis. Weekly Medical Re-
view, St. Louis 1891, Vol. XXIII, S. 321—324.

Gastel, Luden, Contribution ä l'etude des follicules de Gbaaf et des corps

jaunes. Paris, 1891, L, Steinheil. 54 SS. Avec 1 planche. 8^.

Meek, Alex., Note on the Female Organs of Erethizon dorsatus. With
1 Plate. Studies of the Museum of Zoology at Dundee, Vol. I, S. 9.

Picot, Julien, Malformations de I'ute'rus et du vagin au point de vue obste-

trical. These de Paris, 1891.

Polaillon, Sur un cas d'hermaphrodisme. Bulletin de TAcad^mie de me-
decine, 1891, Serie III, Tome XXV, S. 557—561.

Bobb, Atresia of Vagina, Absence of Cervix Uteri with a double dermoid
Cyst communicating with an adherent Loop of the Ileum. Johns Hop-
kins Hospital Bulletin, 1891, Vol. II, S. 43.

Saint Bemy G., Eecherches sur la structure de I'appareil genital dans
le genre Microbothrium Olsson. Eevue biologique du nord de la France,

Lille, 1890/91, Tome III, S. 213—223.
Voll, tjber Uterus unicornis sinister. Sitzungsberichte der Physikalisch-

medicinischen Gesellschaft zu Würzburg, Jahrg. 1891, Nr. 3, S. 33— 34.
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11. NeiTensysteni und Sinnesorgane.

Burckhardt, Rud., Die Zirbel von Ichthyophis glutinosus und Protopterus

annectens. Anatomischer Anzeiger, Jahrg. VI, 1891, Nr. 12, S. 348
— 349.

Huidekoper, R. S., Age of the Horse, Ox, Dog and other domesticated

Animals. (Continued.) The Journal of Comparative Medicine and Vete-

rinary Archives, Vol. XII, 1891, Nr. 6, S. 282—285. (To be continued.)

a) Nervensystem (centrales, peripheres, sympathisches).

Assaky, Despre topographia cranio-cerebrala. Instit. de chir., liucaresci

1891, S. 123-159. 5 Tafeln.

Beddard, Prank E., On the Pouch and Brain of the Male Thylacine.

Proceedings of the Zoological Society of London for the Year 1891,

Part I, 8. 138—145. With Figures.

Bertelli, D., Bapporti della pia-madre con i solchi del midolio spinale

umano. Estr. dagli Atti Societa toscana di scienze naturali residenti

in Pisa, Meraorie, Vol. XII. 20 SS. Mit 1 Tafel.

Charnay, Desire, Cervelles humaines conservees. Bulletins de la society

d'anthropologie de Paris, Serie IV, Tome I, 1891, Fasc. 4, S. 828
— 833. Diskussion.

Fusari, R., Contributo alio studio delle terminazioni nervöse dello svi-

luppo della Capsula surrenale. (S. oben Kap. 10a.)

Golgi, Camillo, La rete nervosa diffusa degli organi centrali del sistema

nervoso. Suo significato fisiologico. (Continuazione.) Reale Istituto

lombardo di scienze e lettere. Rendiconti, Serie II, Vol. XXIV, Fasc. IX,

1891, S. 656—673.
Herrick, C. L., and Fight, W. G., The central Nervous System of Ro-

dents. With 19 Plates. Bull. Scientif. Laborat. Denison Univers.,

Vol. V, S. 35—96.
Mingaizzini, G., Recherches complementaires sur le trajet du pedunculus

medius cerebelli. Avec 3 planches. Internationale Monatsschrift für

Anatomie und Physiologie, Band VIII, 1891, Heft 7, S. 266—278.
Perlia, Über die Beziehungen des Opticus zum Centralnervensystem.

Nach einem Vortrag im Ärzte-Verein zu Frankfurt a. M. Mit 1 Ab-

bildung. Klinische Monalsblätter für Augenheilkunde, Jahrg. XXIX,
1891, Juni, S. 191—202.

Perlia, Bemerkung zur medianen Opticuswurzel bei Vögeln. Neurolo-

gisches Centralblatt, Jahrg. 10, 1891, Nr. 13, S. 390—391.

Popescu, C, Cercetari asupra meduvei prelungite. (Bemerkungen über

Medulla oblongata.) Instit. de chir., Bucaresci 1891, S. 112— 122.

Schrader, Max E. G., Über die Stellung des Großhirns im Reflexmecha-

nismus des centralen Nervensystems der Wirbeltiere. Aus dem Institut

für Experimentalphysiologie und dem Laboratorium der medicinischen

Klinik zu Straßburg i. Eis. Archiv für experimentelle Pathologie und
Pharmakologie, Band 29, Heft 1. 2, 1891, S. 55—118.

Turner, C. H., Morphology of the Avian Brain. Journal of the Com-

parative Neurology, Cincinnati 1891, Vol. I, S. 39—42. With 4 Plates.
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Valenti, G., SuUo sviluppo dei prolungamenti della pia-madre nelle

scissure oerebrali. Estr. dagli Atti della societa toscana di scienze

natural!, Vol. XII. Con 1 tav. 12 SS.

b) Sinnesorgane.

Below, D., Ein Fall von Arteria hyaloidea pereistens. (S. oben Kap. 7.)

Blake, Clarence J., Neubildung von Schleimhaut in der normalen Pauken-

höhle. Ihre klinische Bedeutung. Übersetzt von C. Teuckenbrod in

Hamburg. Zeitschrift für Ohrenheilkunde, Band XXII, Heft 1. 2, 1891,

S. 101—110.
Bryant, William S., Bemerkungen zur Topographie der normalen mensch-

lichen Paukenhöhle. Mit 1 Tafel. Übersetzt von C. Teuckenbeod in

Hamburg. Zeitschrift für Ohrenheilkunde, Band XXII, Heft 1. 2, 1891,

S. 91— 104.

Howes, G. B., On the probable Existence of a Jacobson's Organ among
the Crocodilia; with Observations upon the Skeleton of that Organ in

the Mammalia and upon the Basi-Mandibular Elements in the Verte-

brata. (S. oben Kap. 6a.)

Pianese, G., La natura della clava centrale e le diverse forme di termi-

nazione della fibra nervosa ne' corpuscoli, Pacini-Vatee del mesentere

del gatto ricercate con I'iniezione nell' animale vivente della soluzione

di bleu di metilene. Giorn. internaz. d. scienze med., Napoli 1890,

N. Ser., T. XII, S. 911—924.
Ritter, C, Studien über die Stäbchenschicht der Vögel. Mit 1 Tafel.

Internationale Monatsschrift für Anatomie und Physiologie, Band VIII,

Heft 7, 1891, S. 241—249.
Suehannek, Hermann, Differential-diagnostische Merkmale zur Unter-

scheidung zwischen normalem und pathologischem menschlichen Riech-

epithel resp. respiratorischem Elimmerepithel. Zeitschrift für Ohren-

heilkunde, Band XXII, Heft 1. 2, 1891, S. 4—10.
Talko, J., Ein Fall von beiderseitigem Coloboma chorioi'deae bei nor-

maler Iris. Vortrag gehalten auf dem X. internationalen medicinischen

Kongreß in Berlin. Mit 2 Abbildungen. Klinische Mouatsblätter für

Augenheilkunde, Jahrg. XXIX, 1891, Juni, S. 202—206.
Tavernari, L., Contribute all' anatomia degli organi del gusto. La lingua

del Cercopithecus diana. Estratto dagli Atti della societä dei natura-

listi di Modena, Memorie originali, Serie III, Vol. X. Modena 1891.

16 SS. Mit 1 Tafel.

13. Entwickelimgsgeschichte.

(S. auch Organsysteme.)

Ahlfeld, P., Die Entstehung der Placenta praevia. Mit 1 Tafel, Zeit-

schrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Band XXI, 1891, Heft 2,

S. 297—336.
Van Beneden, Edouard, Recherches sur le developpement du Arach-

nactis. Contribution a la morphologic de C^rianthides. Avec 4 plan-

ches. Archives de biologie. Tome XI, 1891, Fasc. 1, S. 115— 146.
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Brauer, August, Über die Entwickelung vou Hydra. Mit 4 Tafeln.

Zeitschrift für -wissenschaftliche Zoologie, Band 52, 1891, Heft 2, S.

169—216.
Felix, W., Die erste Anlage des Exkielionssystems des Hühnchens. Der

mediciuischen Fakultät der Universität Zürich pro venia legendi vor-

gelegt. Zürich, 1891.

Pinzi, G., Sulla struttura normale della placenta umana e suU' infarto

bianco della medesima. Eiforma medica, Napoli 1891, Vol. VII, S. 75.

Gastel, Lucien, Contribution a l'etude des follicules de Geaaf et

^^ des corps jaunes. (S. oben Kap. 10b.)

Goette, A., Cl.4us und die Entwickelung der Scyphomedusen. Mit 24

Eiguren im Text. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1891. 8«. 64 SS.

Guignard, Leon, Sur la nature morphologique du phe'nomene de la

fecondation. (S. oben Kap. 5.)

Herzog, Wilhelm, Über die feineren Vorgänge bei der Bildung des

Nabelriuges. Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie,

^J9. Kongreß zu Berlin 9.— 12. April 1890, Teil I, S. 73-79. Mit
Abbildungen.

Houssay, F., Etudes d'embryologie sur les vert^bres. Bulletin scienti-

fique de la France et de la Belgique, Paris 1891, Tome XXIII, S.

55— 79, Avec 3 planches.

Ludwig, Hubert, Zur Entwickelungsgeschichte der Holothurien. Zweite

Mitteilung. Sitzungsberichte der Kgl. Preußischen Akademie der Wissen-

schaften zu Berlin, Band XXXII/XXXIII, 1891, S. 603—612.
Luzi, F., Sulla provenienza degli elementi cellulari constituenti la decidua

della coniglia. Bull. d. E. Accad. med. di Roma, 1889/90, Vol. XVI,
S. 463— 468.

von Mars, Anton, Medianschnitt durch die Leiche einer an Uterus-

ruptur verstorbenen Kreißenden. (S. oben Kap. 4.)

Perenyi, Josef, Die Entstehung des Mesoderms. Mit 2 Tafeln. Vorge-

legt der Akademie in der Sitzung vom 21. Oktober 1891. Mathema-
tische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn, Band VIII,

1891, S."272—278.
Rüekert, J., Über die Entstehung der Parablast- oder Dotterkerne bei

Elasmobranchiern. Vorgetragen am 17. Juni 1890. Sitzungsberichte

der Gesellschaft für Morphologie und Physiologie zu München, Band VI,

1890, Heft 3, S. 161.

Saint-Loup, Remy, Sur un nouvel appareil pour l'etude du deve-

loppement embryonnaire des oiseaux. (S. oben Kap. 3.)

Todaro, F., Le prime fasi dello sviluppo dei mammiferi. Lettura. Con

14 fig. Milane, Fr. Vallardi, 1889. 32 SS. 8^
Zentler, Maurice, Des rapports des poids du foetus au poids du placenta.

These de Paris, 1891.

13. Mifsbildungen.

(S. auch Organsysteme.)

Akerman, J., Ett egendomligt fall af ansigtsmissbildning. Hygiea, Stock-

holm 1891, Band LIII, S. 33—38, Con 1 tavola.
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Bein, George, Zweiundfünfzig Fälle von Hasenscharten. Ein Beitrag

zur operativen Behandlung derselben. Bonn, Nydegger & Baumgart,

1891. 57 SS. 1 Tafel S^.

Burci, E., Di un caso di perineo parasitus. Arch, di ortop., Milane 1890,

Band VII, S. 385— 394. Con 2 tavole.

Dakin, W. R., Foetus, the Subject of Atresia ani vesiculis. With Fi-

gures. Transactions of the Obstetrical Society of London, Vol. XXXII,
for the Year 1890, S. 368—374.

Godson, Clement, Living female Child with three lower Limbs. Trans-

actions of the Obstetrical Society of London, Vol. XXXII, for the Year

1890, S. 132.

Hawkens, W. W., A Case of Absence of the Kectum. (S. oben Kap. 9b.)

Jennings, G. H., Case of Arrest of Development of Intestine. (S. oben

Kap. 9b.)

Lejars, Malformation des doigts, infantilisme et atrophic des nerfs opti-

ques. Presentation. Bulletins de la soci^te d'anthropologie de Paris,

S^rie IV, Tome I, 1890, Fasc. 4, S. 883.

Robb, Atresia of Vagina, Absence of Cervix Oteri with a double der-

moid Cyst communicating with an adherent Loop of the Ileum. (S.

oben Kap. 10b.)

Routh, Amand, Case of acephalous acardiac Twin. Transactions of the

Obstetrical Society of London, Vol. XXXII, for the Year 1890, S.

347—348.

Taruffi, Gesare, Nuovo caso di meso-rino-schisi nell' uomo. Con 1 ta-

vola. Memorie della K. Accademia delle science dell' istituto di Bo-

logna, Serie V, Tomo I, Fasc. 2, 1891, S. 227— 233.

Veradrinl, Cav. Perdinando, Storia e considerazioni iutorno un caso

singolarissimo di macrocefalia da idrocefalo acuta. Con 1 tavola. Me-
morie della R. Accademia delle scienze dell' istituto di Bologna, Serie V,

Tomo I, Fasc. 2, 1891, S. 219—226.

14. Physische Anthropologie.

(Eassenanatomie.)

Beddoce et Leoarguet, Documents sur I'indice nasal du vivant recueillies.

L'Anthropologie, 1891, Tome II, Nr. 3, S. 273—282.
Charnay, Desire, Sur la mutilation du penis chez les Australiens.

Bulletin.s de la societe d'anthropologie de Paris, Se'rie IV, Tome I,

1890, Fasc. 4, S. 856—857.

Fauvelle, Crane de l'äge du bronze. Bulletins de la soci^t^ d'anthro-

pologie de Paris, Serie IV, Tome I, 1890, Fasc. 4, S. 854—856. Dis-

cussion.

Herve, G., Presentation d'un crane provengal. Bulletins de la socidt^

d'anthropologie de Paris, Serie IV, Tome I, Fasc. 4, 1890, S. 662.

Houze, Sur les cranes ueolithiques des cavernes d'Hastiere. Bulletins de

la societe d'anthropologie de Bruxelles, 1889/90, Tome VIII, S. 108.

Kobylin, W. A., Versuch einer Anwendung der Anthropouietrie zum
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Studium der Syphilis. Westnik obschtschestwennoj gigieny, ssudebnoy

i praktitscheskoj mediciny, 1890, Nr. 10— 12.

Marccand, G., Ethnographia precolombienne de Venezuela; Indiens Pi-

aroas et Guahibos. Bulletins de la societe d'anthropologie de Paris,

Sdrie IV, Tome I, 1890, Fase. 4, S. 857—866; S. 883—895.
Nina, Rodriguez, Os me8ti908 brazileiros. Gaz. med. da Bahia, 1889/90,

Ser. IV, VII, S. 401. 497.

Robin, Paul, Conferences anthropom^triques faites aux institeurs de l'Oise.

Bulletins de la societe d'anthropologie de Paris, Se'rie IV, Tome I, 1890,

Fase. 4, S. 833—838.
Söhoor, W. K. J., Het skelet van een Merovinger. Bijdrage tot de eth-

nologie van ons land. Nederl. Tijdskrift v. geneeskund., Amsterdam 1891,

R. II, B. XXVII, pt. 1, S. 197—199.
Verrier, E., Des avantages que les sciences ethnographiques peuvent

retirer de la morphologie cränienne. Avec figures. Clermont, Oise,

1890. 811 SS.

"Wilson, Thom, A Study of prehistoric Anthropology. Hand-Book for

Beginners. With 20 Plates. Washington, 1890. 8». From Rep. U. S.

Nat. Mus. 1887—88, S. 597— 671.

15. Wirbeltiere.

Ballon, W. R., A Corapend of equine Anatomy and Physiology. \Vith

29 graphic Illustrations selected from Chauveau's comparative Anatomy.

London, Pentland, 1890. 8^ 214 SS.

Beddard, Frank E., On the Pouch and Brain of the Male Thylacine.

(S. oben Kap. IIa.)

Boulenger, G. A., On British Remains of Hermaeosaurus with Remarks
on the Classification of the Rhynchocephalia. With Figures. Pro-

ceedings of the Zoological Society of London for the Year 1891, Part I,

S. 167—172.
Boulenger, G. A., On some Chelonian Remains preserved in the Museum

of the Royal College of Surgeons. Proceedings of the Zoological Society

of London for the Year 1891, Part 1, S. 4—8.
1) On the Skull of an extinct Land-Tortoise, probably from Mauritius, indicating

a new Species (Testudo microtympanum). — 2) On a Trionyx-skull from the

Upper Eocene of Hordwell, Hampshire. — 3) On a Humerus of Eosphargis

gigas Owen from the London Clay of the Isle of Sheppey Kent. With Fi-

gures.

Cantamessa, Pil. Le Mastodonte di Cinaglio d'Asti ed il Mastodon (Te-

tralophodon) jarvernensis. Boll. Mus. Zool. Anat. comp., Torino, Vol. V,

Nr. 90. 83 SS.

Capellini, Giovanni, Zifioidi fossili e il rostro di Dioplodonte della Far-

nesina pressa roma. Con 1 tavola. Memorie della R. Accademia delle

scienze dell' istituto di Bologna, Serie V, Tomo I, Fasc. 2, 1891, S.

371—381.
Cope, E. D., On a new Dog from the Loup Fork Miocene (Aelurodon

compressus). American Naturalist, Vol. XXIII, S. 1067— 1068.

Cope, E. D., The Cetacea. With 4 Plates and 8 Cuts. American Na-

turalist, Vol. XXIV, S. 599—606.
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Cope, E. D., The extinct Sirenia. With 2 Plates and 3 Cuts. American
Naturalist, Vol, XXIV, S. 697—702.

Gerrard, Edward, Exhibition of a large Head of Koodoo Antelope

(Strepsiceros Kudu). Proceedings of the Zoological Society of London
lor the Year 1891, Part I, S. 14-5.

Hofmann, A., Über einige Säugetierreste aus den Miocänschichteu von
Feisternitz bei Eibiswald in Steiermark. Mit 1 Tafel. .Jahrbuch der

k. k. geologischen Reichsanstalt, Jahrg. 1890, Band XL, Heft 3. 4,

S. 519—520.
Jaekel, Otto, an W. Dames, Über Coccosteus, Zeitschrift der Deutscheu

geologischen Gesellschaft, Band XLIl, Heft 4, 1891, S. 773—774.
Nehring, Über die ehemalige Verbreitung der Gattung Cuou in Europa.

Sitzungsbericht der Gesellschaft iiaturforschender Freunde zu Berlin

vom 26. Mai 1891, Nr. 5, S. 75— 78.

Parker, W. K., On the Morphology of a reptilian Bird, Opisthocomus
cristatus. With 4 Plates. Transactions of the Zoological Society of

London, Vol. XIII, Part 2, 1891, S. 43— 86.

Pollard, B., On the Anatomy and Phylogenetic Position of Polypterus.

With 2 Figures. Anatomischer Anzeiger, Jahrg. VI, 1891, Nr. 12,

S. 338—344.
Pommerol, F., Un petit cheval quaternaire de la Limague (Equus lima-

nensis). Avec 2 planches. Revue scientif., Bourbonne, Annee VII,

S. 293—300.
Sclater, Exhibition of and Remarks upon some Sketches made by Lieut.

W. E. Stairs of the Horns of a large Antelope apparently unknown
to Science. Proceedings of the Zoological Society of London for the

Year 1891, Part 1, S. 1— 3. With 2 Figures.

Scott, W. B., and Osborn, H. F., The fossil Mammals of North Amtrica.
Abstract by R. Ltdekker. With Cuts. Nature, Vol. XLIII, Nr. 1104,
S 177—178.

Shufeldt, R. W., On the Question of Saurognathism of the Pici and
other Osteological Notes upon that Group. (S. oben Kap. 6a.)

Stewart, C, On some Points in the Anatomy of Heloderma. With 1

Plate. Proceedings of the Zoological Society of London for the Year
1891, Part I, S. 119—121.

Tronessart, E., Les mammiferes fossiles de la Re'publique Argentine
Revue scientifique. Tome XLVI, Nr. 1, S. 11— 16.
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Aufsätze.

Nachdruck verboten.

Sul processus basilaris ossis occipitis.

Osservazioni del Dott. G. Mingazzixi, priv. doc. uella TJniversita di Eoma.

Coli 4 figure.

Quantuuqiie negli ultimi tempi la raorfologia del processus basi-

laris ossis occipitis sia stata riscbiarata per opera principalmente delF

Albrecht , tuttavia non mi sembra inutile ricbiamare Y attenzione

sopra alcune particolari formazioni cbe si osservano suEa faccia ven-

trale di questo processo.

Fra gli anticbi Meckel ^) avea osservato che ai lati della

crista pharingea "si osservano due elevatezze trasversali simmetriche,

e, posteriormente a queste, molti infossamenti":

Con maggiore esattezza si era espresso Sömmering *): "da ciascun

lato della spina basilaris se ne trova una piü acuta, destinata alia

inserzione del grande e del piccolo muscolo retti interni. Fra essa

ed il condilo si scorge un solco liscio cbe riceve il legamento arti-

colare."

gl Fra i moderni Krause ricbiama 1' attenzione sopra un' impressione

piatta (flacbe Eindrücke) e sopra una debole cresta trasversale (crista

muscularis), situata quella in vicinanza, questa lateralmente alia crista

pharingea, senza pero precisarne la loro posizione reciprocal):

"Die untere Fläche der Pars basilaris ist raub, und mit einer

kurzen longitudinalen Leiste, Crista basilaris, versehen, neben welcher

flache Eindrücke sich zeigen; lateralwärts von der Crista basilaris

zieht sich jederseits eine schwache transversale Leiste, Crista muscu-

laris, nach der Pars condyloidea hin". Soltauto a pag. 188 parlando

dei mm recti capitis antici maior e minor, egli afferma che il primo

(il maior) si inserisce neir impressione (Eindrücke), e il secondo (il

minor) suUa crista muscularis, e poiche e noto che quello ricopre

questo, cose e facile dedurre che la crista muscularis debba trovarsi

1) Meckel, Man. di Anat. descrittiva e patol., Tomo II, p. 71, Mi-

lano 1825 (Traduzione).
®*^ 2^ SöMMEEiNG. Trattato di osteologia e sindesmologia (traduzione itab),

Napoli 1882, p. 34.

3) W, Keaüse, Spec, und makroskop. Anat., S. 53, Hannover 1879.
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al di dietro della impression e. Piu chiaramente si esprime altrove lo

stesso Krause^) allorquando, osservando che talvolta, invece della

impressione esiste una piccola fossa (fovea parva) per 1' inserzione del

m. rectus capitis anticus maior, aflferma che questa e situata "innauzi

alia crista muscularis".

Henle^) e Beaunis-Bouchard-'') parlando delle inserzione del

m. rectus capitis maior, affermano che la sua inserzione ha luogo in

una "fossa" (Grube) o "fossetta dell' apofisi basilare" situata vicino e

al dinanzi del tuberculum pharingeum.

Se adesso si esamina con accuratezza la faccia inferiore della

pars basilaris non vi si osservano sempre e con costante regolarita

le sopra descritte formazioni. In molti casi (fig. 1, a sinistra) si no-

tano immediatamente al davanti dei condili laterali due infossamenti

aventi la forma di due solchi trasversali i quali medialmente non ol-

trepassano mai le estremita mediali dei condili e lateralmente giun-

gono in vicinanza del foramen condyloideum anticum; a questi infos-

samenti si puo dare, per la loro posizione, il nome di "foveae prae-

condyloideae". Dinanzi ad esse si scorge una cresta, ora cosi sviluppata

da assumere la forma d'un vero tubercolo, ora avente la forma di

una rugosita aspra, piu appariscente lateralmente che medialmente,

(crista muscularis, W. Krause). Essa e limitata anteriormente da

una piccola fossetta (fovea parva, W. Krause) traversale, la quale

conserva sempre il carattere di un lievissimo infossamento. Dinanzi

alia fovea parva infine si trova una scabrosita talvolta avente la forma

di un ispessimento dell' osso , talvolta di una vera cresta o di

un tubercolo. Essa presenta non di rado una direzione trasversale,

ma il pill delle volte e obliqua con 1' estremita mediale rivolta all'

innanzi: per le ragioni che esporrö in seguito, propongo di applicarle

il nome di crista synostosica.

II tuberculum pharingeum, o, secondo i cosi, la crista pharingea, si

trova situato in modo che la sua estremita distale non arriva in ge-

nerale al di la di una linea che congiunga le estremita mediali delle

due cristae musculares, raentre la sua estremita prossimale non oltre-

passa mai il punto in cui s' incontrerebbero all' innanzi le due cristae

synostosicae.

Dalla descrizione precedente risulta, che sulla faccia inferiore del

1) W. Keause, Anat. VarietäteD, S. 63, Hannover 1880.

2) Henle, Handbuch der Muskellehre des Menschen, S. 136, Braun-
schweig 1871.

3) Beaunis-Boüchard, Nuovi elementi di anatomia descrittiva, tradotti

da Tambukini e Bareggi, pag. 269, Milano 1884,
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processus basilaris, si possoiio riconoscere, procedendo dall' indietro all'

innanzi, le seguenti formazioni: l** Le foveae praecondyloideae ; 2^ le

cristae musculares ; S'' le foveae parvae; 4*^ le cristae synostosicae.

Per altro nou in tutti i crani cio e possibile Cosi puo mancare

qualimque accenno d' iufossamento nella superficie corrispondente alia

fovea parva, ovvero la crista sinostosica puo giungere a fondersi con

la crista muscularis, formandosi cosi un grosso tubercolo che fa

scomparire ogni traccia di fovea parva (fig. 2). Talvolta la super-

ficie delle foveae praecondyloideae e cosi appianata da perdersi ogni

traccia d' infossamento, e le cristae musculares mancano del tutto o sono

Fig. 1.

Fig. 2.

^
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Fig. 3.

f^t *ff,

£^ ^1

//' '
^^

Le figure 1—4 lappreseutauo il processus

basilaris ossis. occipitis veduto dalla sua

faccia ventrale.

Denominazioni comuni a tutte
1 e f i g u r e : /o foramen occipitale

; Jpc fovea

praecondyloidea; cm crista muscularis
; fp

fovea parva 5 es crista synostosica ; tph tuber-

culum phariugeum.

Fig. 1. (Cranio No. 352 del Museo
antropologico). A destra della figura esiste

un' incisura basi-praebasioccipitalis (ibpb) che

divide incoinpletamente il basi- dal praebasi-

occipitale ; a sinistra si vede, al posto di

questa incisura, la crista synostosica. Da
ambo i lati si veggono le foveae parvae, le

cristae musculares e le foveae praecoudy-

loideae.

Fig. 2. La crista synostosica e la crista muscularis sone fuse fra loro, sotto forma
di tubercolo, da ambo i lati

; al di dietro si vede la fovea praecondyloidea, manca fra esse
qualunque accenno di fovea parva.

Fig. 3. Manca da ambo i lati la crista muscularis; la fovea parva e la fovea prae-
condyloidea sono fuse fra loro ;

1' infossamento enorme che ne risulta [fpc + /p) e limitato
alio innanzi dalla crista synostosica.

Fig. 4. La porzione della faccia ventrale del processus basilaris situata al di dietro
della crista synostosica e plana ; non vi si osservano ne' le foveae praecondyloideae e parvae,
ne' le cristae musculares.

appena rudimentali. In questo caso, se le foveae parvae sono suffi-

cientemente incavate, esse trappassano senza limiti distinti nelle foveae

praecondyloideae e si ha la formazioue di uu largo infossamento bila-

terale limitato all' innanzi dalle cristae synostosicae, al di dietro dai



condili (fig. 3). Se fiualmente, insieme alia scomparsa della crista

muscularis, si presenta appiauata tanto la superficie della fovea parva

come della fovea praecoudyloidea, rimane soltanto la crista syuostosica

quale limite fra la porzione anteriore e la porzione posteriore del

processus basilaris (fig. 4). Uii accenno di questa ultima crista esiste

sempre ; essa per lo meno e accennata da una scrabrosita dell' osso,

la quale in questo punto e maggiore che nelle parti circostauti; in

tali casi per altro il segmento posteriore del processus basilaris si

ditierenzia dal segmento anteriore non solamente per il limite trac-

ciato da questa crista, me eziandio perche il piano ventrale del seg-

mento posteriore e sempre un poco incavato, mentre quello anteriore

e piano o leggermente convesso.

Gli studi e le osservazioni fatte negli ultimi tempi dall' Albrecht
prima ^), dal Sergi 2) e dal Legge 3) piü tardi, sulla costituzione

del processo basilare dell' occipite ci mettono in grado di poterci

rendere conto del significato delle varieta delle sudescritte formazioni.

L' Albrecht osservo in alcuni crani, per la maggior parte patolo-

gici, la divisione, ora completa ora incompleta, del processo basilare in

due porzioni :
1' una anteriore a cui egli diede il nome di basiotico,

I'altra posteriore, ilbasioccipitale per excellentiam. Egli

inoltre ammise che tanto I'una quanto I'altra rappresentassero un com-

plesso di corpi vertebrali e che le nevrapofisi corrispondenti al basiotico

e al basioccipitale fossero rappresentate rispettivamente dai periotici, e

dagli exoccipitali. Per altro il Sergi ed il Legge, basandosi principal-

nieute sugli studi praticati negli ultimi anni intorno ai somiti cefalici

ed intorno alia struttura dei periotici hanno sollevato dubbi assai serii

riguardo alle omologie che Albrecht cerca di riconoscere nelle due

sudette porzioni del processo basilaris: ecco perche essi preferiscono

sostituire alia parola "basiotico" la quale racchiude il preconcetto

di un' omologia non dimostrata , 1' appellativo di p r e b a s i o c c i-

1) Albrecht, Ueber das zwischen dem Basioccipitale und dem Basi-

postspheuoid liegende Basioticum (Ceutralbl. f. d. med, Wissensch., 1878,

No. 33). — Albrecht, Memoire sur le basiotique, un nouvel os ect. Bru-

xelles, Mayolez , 1883. — Albrecht, Sur le crane d' une idiote de 21

aus. (Bulletin de la societe d' anthropologic de Bruxelles, Tom. I, 1882
bis 83).

2) Sergi, Prebasioccipitale basiotico (Bull, della R. Accad. med. di

lloma, a. XII., fasc. 4).

3) Legge, Contribuzione alio studio dell' osso basiotico (Comuuicazioni

fatte alia Societa Eustachiaua di Camerino, Camerino , 1888). — Legge,

Sul significato morfologico dell' osso prebasioccipitale (Bullettiuo della R,

Ace. med. di Koma, 1887).

28*
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pitale. Tutti pero convengouo nell' aramettere che il processus

basilaris origiui da due pezzi ossei, il basi occipitale, ed il pre-

basioccipitale, i quali, normahnente saldandosi nell' uomo, hman-
gono, soltanto in casi assai rari, piu o meno completameute divisi.

Se adesso insorge la doinanda: se esista una traccia oun
segno della primitiva bipartizione del processus basi-

laris anche nei casi ordinarii, nei quali e avvenuta la

completa saldatura, la risposta pare a me, per le cousiderazioni

che andrö svolgendo, possa darsi affermativa.

Innanzi tutto che la fovea praecondyloidea, la crista muscularis,

e la fovea parva appartengano al basioccipitale, risulta evidente dalla

descrizione fatta dal Seegi^) di un cranio in cui persisteva la di-

visione (inconipleta) del prebasioccipitale dal basioccipitale. "E facile,

osserva egli, descrivendo il basioccipitale, farsi un' idea chiara di due

process! laterali abbastanza sviluppati, che io ho misurato insieme

alia larghezza del basioccipitale , 35 mm in tutto. Chi osserva un'

apofisi basilare normale, si accorge di una maggior larghezza che essa

ha presso ai condili, la quale va scemando in avanti finche i due

margini divengono paralleli fra loro. Nei caso nostro avviene che fra

i condili occipitali e i due processi notati trovasi un solco profondo

(la nostra fovea praecondyloidea) che s'insinua nei foro condiloideo

anteriore di ciascun lato : tra questo solco e 1' incisura trasversa anor-

male trovansi i processi laterali o transversi soprannotati. Questi

possono denominarsi processi laterali del basioccipitale;
pero e d'avvertire che spesso trovansi nei crani normali ([uesto solco

e I'accenno di siflfatti processi transversi in modo piii o meno ap-

parente."

Come si vede dalla surriferita descrizione, appartengouo al basi-

occipitale le foveae praecondyloideae, le cristae musculares (i processi

laterali del basioccipitale di Sergi) e le foveae parvae. II Seroi

non fa in verita. menzione di alcuna impressione corrispondente alia

fovea parva; io peraltro, rivedeudo il cranio da lui descritto ho osser-

vato che da ambo i lati all innanzi di quelli che egli chiama "processi

laterali del basioccipitale" e visibile abbastanza chiaramente la fovea

parva, la quale s' inoltra anteriormente iuvadendo il margine posteriore

deir incisura trasversa, anomala. Con maggiore chiarezza ho veduto

presso a poco Io stesso fatto in altri due crani posseduti dal museo

antropologico di Roma, i quali qui descrivo.

P Cranio No, 615. Molto sviluppate le tubera superciliaria,

1) Seegi, loc. cit
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abl)astanza profonda la sutiira iiasofrontale , la sagittale saldata all'

obelion. II processus basilaris os. occip. presenta nella sua faccia

inferiore le seguenti particolarita

:

Al davantideir opistion esiste una fossetta assai profonda, trian-

golare con la base rivolta indietro e I'apice alio innanzi. A destra,

rudimentale la fovea praecoudiloidea, visibile la fovea parva, appena

accennata la crista synostosica. A sinistra, nella parte corrispondente

a quella occupata a destra dalla fovea praecondiloidea si trovano due

infossamenti posti uno accanto all' altro separati da un setto osseo,

il mediale piü profondo ma raeno largo di quello laterale. II margine

anteriore del pezzo osseo ove trovano questi due infossamenti presenta

uu rudimeuto di crista muscularis e dinanzi ad essa un' incisura (incisura

basi-praebasioccipitalis) per mezzo della quale, la metä sinistra del

processus basilaris e diviso in due porzioni, una anteriore piü corta,

una posteriore piü lunga.

Misure :

Processus basilaris lungh. 21 mm

Praebasioccipitale i , ,
' „„ "

-D • • •. 1
[lungh. 13 „

Basiocc,p.tale 1,^^^^ gg ^^

Incisura (sinistra) basipraebasioccipitalis : lungh. 9,5 mm.
2^ Cranio No. 352. Molto sviluppate le tubera superciliaria, depressa

la glabella, approfondita la sutura nasofrontale , la sutura sagittale

quasi completamente saldata. II processus basilaris (fig. 1) presenta i se-

guenti fatti: le foveae praecondyloideae sono poco profonde, special-

niente la sinistra ; rudimentali, quantunque visibili, le cristae musculares

e le foveae parvae. A destra la crista synostosica sotto forma di

una piccola spina aguzza: a sinistra si nota una incisura completa

trasversale (basipraebasioccipitalis) della lunghezza di 7 mm, perfetta-

mentc simmetrica, tanto per posizione quanto per direzione, alia crista

synostosica destra. II tuberculum pharingeum termina anteriormente

a livella di una linea trasversale che passi per la crista synostosica

(destra) e 1' incisura basipraebasioccipitalis (sinistra).

Misure

:

Processus basilaris lungh. 24 mm

Praebasioccipitale
j , ,

'

„o "
( largn. Zo „

Basioccipitale
jjargt' 37 ,','

Incisura (sinistra) basipraebasioccipitalis lungh. 7 „
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Dalle precedente descrizione pertanto risulta non solo che la fovea

praecondyloidea , la crista muscularis e la fovea parva appartengono

al basioccipitale , ma che quelle da me chiamate cristae

synostosicae rappr esentano le traccie della fusione
accadiita fra il basi ed il praebasioccipitale, e non, come

afiferma il Morselli ^), "le fossette o solchi trasversali situati imme-

diatamente alio iniianzi del foro vertebrale" (le foveae praecondyloi-

deae). Ecco perche la crista pharingea non giunge mai con la sua

estremita prossimale al di la del punto in cui si iucontrerebbero le

due cristae synostosicae ; essa appartiene infatti al basioccipitale, come

c'insegna la storia dello sviluppo -).

Se adesso si da uno sguardo alle figure dei casi di non avvenuta

saldatura del basi e praebasioccipitale illustrati dall' Albrecht e dal

Legge, i quali in verita nelle loro descrizioni non tennero conto delle

sovraccennate fossette e creste, si vede come nei cranii No. 2, 3, 4

deir Albrecht, il basioccipitale rappresenta circa Vs 6 il prebasi-

occipitale i V:^ della intera lunghezza del processus basilaris, mentre

ned cranii No. 1, 5, 6, dello stesso osservatore il basi- ed il praebasi-

occipitale hanno una lunghezza presso a poco uguale. Fra i casi di

Legge^) il 2" presenta il basi- ed il praebasioccipitale aventi una

lunghezza uguale; nel 3*^ il basioccipitale rappresenta ^/g ed il prae-

basioccipitale ^/g del processus basilaris; il rapporto inverso si nota

nel 4" dei suoi casi. Nei due casi illustrati I'uno dal Sergi^), I'altro

da me ^) il basioccipitale rappresenta V3 ed il praebasioccipitale ^/g

deir intera lunghezza del processus basilaris, e nei due casi descritti

in questa memoria il praebasioccipitale ha nell' uno una lunghezza mag-

giore, neir altro una lunghezza minore del basioccipitale.

Queste misure dimostrano pertanto che il praebasi- e il basiocci-

1) MoBSELLi, Su alcune anomalia dell' osso occipitale
negli alienati. (Riv. specim di freniatria e medic legale, vol. XVI,
f. 3, 1890).

2) Cfr. iu proposito Eambaud e Eenault (Origine et d^veloppemeut
des 08, pag. 102, Paris 1864, cit. dall' Albrecht); "all' ottava settimana

appariscono alia base dell' occipitale e sulla linea mediane due punti di

ossificazione posti 1' uno dinanzi all' altro. Di questi due punti il primo
che va a formare il contorno del foro occipitale e pin piccolo : il tubercolo

faringeo rappresenta in tutte le epoche questo punto posteriore; 1' anteriore,

piü voluminoso, forma le parte maggiore dell' apofisi basilare".

3) Legge, Nella 2^ delle mem. cit.

4) Sekgi, loc. cit.

5) MiNGAzziNi, Sopra 30 crani ed encefali di deliuquenti Italiani.

Riv. Sperim. di Freniatria e Medicina legale (Vol. XIV, 1888).
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pitale, allorquaiido o uon si saldano fra loro o soltanto in parte,

non presentano sempre I'identico rapporto di sviluppo; il prae-

basioccipitale ha una lunghezza per lo piii maggiore, talvolta ugußle,

raramente minore del basioccipitale. Presso a poco gli stessi fatti noi

troviamo sui crani nei quali il basi- ed il praebasioccipitale sono fra loro

saldati. Infatte come limite anteriore (corrispondente alia sincondrosi

della sfenobasilare) del praebasioccipitale si puo prendere una linea

che passi circa mm 1—2 dietro il margine anteriore del processo basilare

:

come limite posteriore del praebasioccipitale si puo prendere una linea

trasversale, che passi lungo le cristae synostosicae. Ora da numerose

misure da me praticate alio scopo di conoscere i rapporti di lunghezza

tra il basi ed il praebasioccipitale, nei crani in cui questi due pezzi

ossei sono saldati, si rileva che il praebasioccipitale e il piu delle

volte pill lungo del basioccipitale nei rapporto di circa mm 1:3,

Le eccezioni, cioe il rinvenirsi, tanto nei casi in cui i due pezzi

ossei sono divisi, quanto in quelli in cui soni saldati, il praebasiocci-

pitale uguale in lunghezza o piu corto del basioccipitale, possono tro-

vare facilmente spiegazione se si consideri che il punto osseo il quale

li riunisse, e che rappresenta I'ossificazione della corda dorsale (Al-

brecht), puo contribuire a variare la lunghezza del basioccipitale;

ovvero ricordando che per la differente attivita dei due punti di ossi-

ficazione puo quello posteriore prevalere sullo anteriore ed estendersi

quindi a spese di questo; ne' mancano nello stesso osso occipitale

esempi di questo genere ; alludo qui alle variabilitä nella forma e nella

estensione che puo presentare la parte superiore della squama dell'

occipite, allorquando il suo sviluppo predomini su quello dei prae-

interparietali , ovvero quando lo sviluppo di queste ultirae ossa sia

superato da quello degli interparietali (cfr. Sergi, Crani siamesi,

BuUettino della R. Accad. medica di Roma, a. XVI, fasc. V).

Queste considerazioni non ci permettono quindi di convenire con

il Legge, il quale ammettendo che il processus basilaris sia costituito

da quattro o cinque corpi vertebrali, sostiene che la divisione del pro-

cesso in parola sia regolata dalla medesima legge di formazione dei dischi

intervertebrals "E noto, egli scrive, che questi dischi non si formano

in corrispondenza di tutti i rigonfiamenti della corda dorsale cefalica,

ma solo di alcuni (sincondrosi sfenobasilare) e la ragione non la sappiamo.

La porzione basilare dell' occipitale si dividera dunque piu frequen-

tatemente in quel luoghi, dove piii constantemente si trovano dei

rigonfiamenti cordali, e dove questi sogliono apparire piu grandi.

Ma perche i sudetti rigonfiamenti sono per numero e per gran-

dezza variabili, cosi anche la divisione del basilare puo aver
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sede ed estensione diversa". Ora le considerazioni sopra esposte, iiou

ci obligono ad ammettere piu di due centri di ossificazioiie

per il pro ce SSO basilar e, qualunque sia il siguificato morfologico,

che a ciascuno di essi si possa attribuire; e percio dobbiamo conchiu-

dere che dal risultato della lotta delle parti dipenda, se-

il definitivo rapporto di sviluppo del basi- e del praebasioccipitale si

mantenga come nello stato embrionale, ovvero no.

Nessuno puo dubitare, come giustamente osserva il Morselli, che

per dare una interpretazione accettabile della divisione permanente del

basi- dal praebasioccipitale, occorra pensare ad un vero arresto di

sviluppo neir osservazione della base del cranio; per altro questo

arresto denota in generale, uu profondo disturbo nello svi-

luppo di tutto il cranio, o di alcune porzioni di esso. Infatti,

come Albrecht ricorda, il praebasioccipitale era stato veduto e figu-

rato da Geoffroy St. Hilaire uei mostri emicefali : lo stesso Albrecht
10 trovo, su 7 casi, in 4 cranii affatto anormali, due cioe ciclopi, uno

emicefalo, ed uno di idiota con numerose stigmate di arresto di sviluppo.

11 cranio No. 2 dei casi di Legge presentava la sutura metopica, la

persistenza dell' osso praeinterparietale , e I'osso incisivo doppio: i

casi No. 3 e 4 del medesimo osservatore presentano una fessura nell'

estreraita cefalica dell' apofisi basilare. II caso illustrato dal Sergi,

apparteneva ad un cranio, in cui I'osso malare sinistro portava una

divisione del suo processus frontalis, e la parte mastoidea del

temporale divisa dalla parte quadratica. II cranio illustrato dal Mor-
selli presentava saldatura dell' atlante con 1' occipitale. II cranio della

delinquente da me descritta^) e sul quale vi era la divisione incom-

pleta del processus basilaris, era submicrocefalico, aveva la

fronte stretta e bassa; e parecchi segni degenerativi essistevano in uno

dei due cranii descritti nel corso di questa monografia (il cranio

No. 352).

Quanto alia frequenza della persistenza della divisione del prae-

basioccipitale dal basioccipitale , le osservazioni finora praticate non

sono troppo numerose, perche se ne possa trarre una conclusione at-

tendibile.

1) loc. cit.
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Nachdruck verboten.

Die feinsten Nerrenfasern und ihre Endigungen im Ovarium

der Säugetiere und des Mensclieu.

Yon Dr. H. Riese,

Privatdozent und Prosektor am anatomischen Institut Freiburg i. B.

Mit 8 Abbildungen.

Schon mehrere Forscher haben sich bemüht, die Endigungsweise

und den Verlauf der feineren Nervenfasern im Ovarium der Säugetiere

aufzudecken, ohne daß es einem von ihnen gelungen wäre, zu einem

einigermaßen befriedigenden Resultate zu gelangen. So geben denn

die Lehrbücher der Anatomie und Histologie entweder nur die Unter-

suchungsergebnisse von Frankenhäuser ^) wieder, welcher den weiteren

Verbleib der aus den Renal- und Spermaticalganglien stam-

menden Ovarialnerven nach ihrem Eintritt in den Hilus nicht aus-

findig machen konnte (so: Gegenbaur, Henle, Hofmann-Rauber,

Htrtl, Krause, Schwalbe, Quain), oder sie begnügen sich mit der

kurzen Bemerkung, daß die Nervenfasern bis zu den größeren Follikeln

vordringen (Kölliker, Stöhr, Waldeyer in Stricker's Handbuch).

Einige, wie Frey, Klein, Orth, Schäfer-Krause, erwähnen gar nichts

davon. Waldeyer spricht sich in seiner Monographie über den Eier-

stock 2) hierüber folgendermaßen aus: „Am mangelhaftesten sind zur

Zeit noch unsere Kenntnisse über die Nerven des Ovariums. Man sieht

in Bestätigung der bekannten Angaben einzelne Stämmchen mit den

Gefäßen in den Hilus eintreten und sich dort bis zur Zona paren-

chymatosa verzweigen; es ist mir indessen nicht gelungen, trotz

der Anwendung von Goldchlorid, welches sich für die Cornea und die

menschliche Haut so trefflich bewährt hat, dieselben weiter in

die Parenchymschicht hinein zu verfolgen, geschweige

denn über ihre letzten Enden ins klar e zu kommen."
Luschka ^) konnte an Schnitten, die durch Essigsäure aufgehellt waren.

1) F. Frankenhäuser, Die Nerven der weiblichen Geschlechtsorgane

des Kaninchens. Jenaische Zeitschr., Bd. 2, 1866, S. 75 u. Fig. 8. —
Derselbe, Die Nerven der Gebärmutter etc., Jena, 1867, S. 29—31.

2) Waldeyer, Eierstock und Ei, 1870, S. 18.

3) Luschka, Anat. d. menschl. Beckens, 1864, S. 333—334,



bisweilen einzelne feine Fasern bis an die Peripherie der Follikelwand

verfolgen , weiteres konnte auch er nicht erkennen. So gewann die

von Waldeyer (1. c.) ausgesprochene Ansicht, daß wir es im Ovarium

nur mit Gefäß- und Muskelnerven zu thun haben , immer

mehr an Boden, und die ganz vereinzelt dastehende Mitteilung von

Elischer ^
) über die Endigung feinster Nervenfasern in dem Kern

der Granulosazellen der Follikelwand, wie er sie an mit Goldchlorid

behandelten Präparaten, namentlich von Ovarien des Schafes, gesehen

zu haben meinte, fand nicht rechten Glauben. Toldt 2) citiert sie

einfach, Olshausen ^) spricht seinen Zweifel an der Glaubwürdigkeit

der Angaben aus, und Vedeler^) bestreitet direkt die Richtigkeit

derselben, nachdem er bei genauen Untersuchungen ebenfalls mit

Goldchlorid im Ovarium des Schafes nur Gefäß- und Muskeluerven,

aber keine Follikelnerven hatte finden können. Schließlich erwähne

ich noch die Schrift von H. Meyer''), der alle möglichen Methoden

probierte, schließlich aber immer zu Zupfpräparaten von Ovarien

zurückkekrte , die 1—6 Tage in 0,05 *^/o Lösung von Chromsäure und

dann in Glycerin mit Holzessig (100:1) gelegen hatten. Er sah feine

Nervenfasern ganz feine Ausläufer an die einzelnen Zellen der Media

und Adventitia der Gefäße der Markschicht senden und konnte einmal

auch an der Grenze der Parenchym- und Markschicht eine feine sich

auffasernde marklose Faser nachweisen, deren Zweige teils frei, teils in

Zellkernen endigten, welche ganz den Kernen von nicht zu den Ge-

fäßen gehörigen glatten Muskelzellen ähnelten. Aber weder in den

oberflächlichen Schichten des Stroma noch um die Follikel herum

konnte er Nerven wahrnehmen.

Da also selbst so vorzügliche Uutersucher wie Waldeyer mit

den üblichen Methoden, vor allem mit Goldchlorid, nicht zum Ziele

zu gelangen vermochten, so versuchte ich die beiden in der letzten

Zeit für die Erforschung des Nervensystems so erfolgreich angewandten

Methoden, die Schwarzfärbung Golgi's mittelst Chrom-

1) Elischer, Über Verlaut' u. Endigungsweise der Nerven im Ovarium.

Centralbl. der medic. Wissensch., 1876, und (ungarisch) Orvosi Hetilap,

1876, No. 48.

2) ToLDT, Histologie.

3) Olshausen, Die Krankheiten der Ovarien.

4) Vedeleb, Nerver i Färe Ovariet. (Nerven im Ovarium des Schafes.)

Arch, for Math, og Naturwidenskab. 3 Taf. Nach Jahresbericht von
Hoi'MANN-ScHWALBE.

5) H. Meyer, Über die Entwickelung der menschlichen Eierstöcke.

Arch. f. Gynäkologie, Bd. 23, 1884, S. 269—272.
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Silber und die Ehrlich
'

s c h e vitale Metlij'lenblau-In-

jektioii, auch für die Lösuug der Frage nach den Nervenendi-

gungen im Ovarium nutzbar zu machen.

Mit der ersterwähnten Methode Versuche anzustellen, wurde ich

namentlich durch die günstigen Erfolge Ramön t Cajal's ^) veranlaßt,

die er bei der Untersuchung der Nervenendigungen in den Darm-

zotten, den Speicheldrüsen und Muskelfasern zu verzeichnen hatte.

Nachdem ich die Grundmethoden Golgi's selbst : die Versilberung von

mit Sublimat oder Chromsäure behandelten Stücken und alle ange-

gebenen Modifikationen derselben nach R. y Cajal, Martinotti,

Oyarzun, Greppin, Obeegia -) durchgeprobt hatte, bin ich schließlich

endgiltig zu folgendem Verfahren gelangt: die Ovarien wurden dea

frisch (meist mit Chloroform) getöteten Tieren entnommen, durch bis

zum Hilus dringende Querschnitte in ganz kleine Abschnitte zerlegt

und in die starke Mischung von R. y Ca.jal^) gebracht:

Kai. bichrom. 3 T.

1 % Osmiumsäure Lös. 25 T.

Aq. dest. 100 T.

Hierin heß ich die Stücke, die Flüssigkeit häufig wechselnd,

6—8 Tage liegen, wie es auch Grassi und Castronovo*) gethan

haben, und führte sie dann in ^/^ ^h flöllensteinlösung über , die ich

zu Anfang schon nach 15 Min., dann in längeren Zeitabständen er-

neuerte und im ganzen 48 St. und länger einwirken Heß. Zu langes

Verweilen in dem Silbernitrat erschien mir aber als nicht günstig.

Ich schnitt dann die Präparate entweder in Hollundermark einge-

klemmt mit der Hand , oder ich goß in eine Höhlung im Hollunder-

mark um das Präparat herum, wie Cajal Paraffin eingießt, etwas

Celloidiu^), das ich nur eben erstarren ließ, und legte dann die

1) S. Eamo'n y Cajal, Nuevas aplicaziones del metodo de coloracion

de GoLGi, Barcelona 1889. (Gac. medica Catalan., T. XII.)

2) Litteratur siehe: Eiese, Über die Technik der GoLGi'schen Schwarz-

färbung durch Silbersalze und über die Ergebnisse derselben. Centralbl.

f. path. Anat., 1891, No. 12. 13.

3) R. y Cajal, Estructura de la retina de las aves (Riv. trim, de

Histol. No. 1, 2, 1888) und Autoreferat darüber. Sur la morphologie et

les connexions des elements de la ratine des oiseaux. Dies. Anz., 1889,

No. 4.

4) B. Gbassi und A. Casteonovo, Beitrag zur Kenntnis des Geruchs-

organs des Hundes. Arch. f. mikroskop. Anatomie, Bd. 34.

5) KöLLiKEß erwähnt in seiner Schrift: Zur feineren Anatomie des

centralen Nervensystems : I. Kleinhirn , II. Rückenmark (Zeitschrift f.

wissenschaftl. Zoologie, Bd. 49 u. 51, 1890), dafs die Chromsilberpräparate
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Schnitte mit dem JuNG'schen Mikrotom au. Sie wurden in Dammar-
harz mit der Zeit immer klarer und haben sich (ohne Deckglas) bis

jetzt 1 Jahr gut gehalten.

Durch Injektion von Methylenblau erhielt ich nach mehreren ver-

geblichen Versuchen schließlich sehr schöne Präparate von dem Ovarium

einer etwa 2-jährigen Katze. Ich injizierte wie Arnstein^), Law-

DOWSKY^), Smienow ^) Und andere eine gesättigte d. h. 4*'/o Lösung

von GRüBLER'schem rektifizierten Methylenblau in 0,7 '^/o Kochsalz-

lösung in die Aorta des eben getöteten Tieres dicht oberhalb des Ab-

ganges der Renalarterien , nachdem ich vorher die Carotis eröffnet

hatte, um etwas ausbluten zu lassen. Dann zog ich die Ovarien

hervor, um sie möglichst mit der atmosphärischen Luft in Berührung

zu bringen, und nahm sie Vg Stunde nach der Injektion, als sie völlig

gebläut erschienen, heraus. Nachdem ich eine Anzahl bis zum Hilus

dringender Querschnitte gemacht hatte, brachte ich sie in ein offenes

mit Humor aqueus gefülltes Schälchen , schnitt ein kleines Stückchen

heraus und zerzupfte es. Als die außerordentlich reichlichen Nerven-

fasern in diesem Zupfpräparat, das ich ohne Deckglas ließ, etwa eine

Stunde nach der Injektion die schönste Blaufärbung zeigten, fixierte

ich die ganzen Ovarien, das eine in einer gesättigten Pikrinsäure-

ammoniaklösung, das andere in sehr stark mit destilliertem Wasser

verdünntem HoYER'schen Pikrokarmin. In der ersteren Lösung ließ ich

das Präparat 18 St., in der anderen 2 St., und schnitt das erste sofort

in Hollundermark teils mit der Hand , teils mit dem Mikrotom , ein

Stück auch, nachdem ich es ebenso wie die Präparate nach Golgi

mit Celloidin umgössen hatte, wobei die zuerst angefertigten Schnitte

noch brauchbar wurden. Die in Pikrokarmin fixierten Stücke ließ ich

einen Tag in verdünntem Glycerin, dem wenig von der Fixierungs-

flüssigkeit hinzugesetzt war. Sie ergaben Präparate, die namentlich

zuerst weniger klar waren als die übrigen, wenn auch die Blaufärbung

ein einstündiges Liegen in absol. Alkohol und Celloidin vertragen, wenn
sie sofort verarbeitet werden.

1) Aenstein, Methylenblaufärbung als histol. Methode. Dies. Anz.,

1887, S. 125 u. 551. — Derselbe, Zur Frage der Nervenendigungen
in der Hornhaut. Naturf. Ges. in Kasan, Bd. 20, 1889. (Russisch.) Nach
Hofmann-Schwalbe's Jahresbericht, Referat von Lukjanow.

2) LAWDOwsKr, Weitere Untersuchungen über Nervenendigungen mit
Hilfe der Färbung lebender Nerven, Denkschr. d. Kais. Akad. d. Wissensch.
Petersburg, Bd. 61, 1889. Ebenfalls nach Lttkjanow's Referat im Jahres-

bericht.

3) Smienow, Struktur der Nervenzellen im Sympathicus. Arch. f.

mikrosk. Anat,, Bd. 35, S. 407.
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schöner hervortrat, die aber doch nach längerer Zeit noch recht brauch-

bar wurden. Leider kannte ich noch nicht die soeben von Dogiel^)

veröftentlichte neue Fixierungsmethode, die darin besteht, daß man

der Pikrinsäureammouiaklösung wenig l^Vo Osmiumsäurelösung hinzu-

setzt, so daß die Markscheiden schwarz, die Axencylinder blau gefärbt

werden.

Die Schwarzfärbungsmethode wandte ich auf Ovarien von Kanin-

chen, Hunden, Katzen, Schafen und Menschen an. Von den Ovarien

eines eben gestorbenen neugeborenen, ausgetragenen Kindes erhielt ich

keine brauchbaren Präparate, fixierte aber damals noch nur 48 St. in

dem Bichromsäuregemisch. Mit den Schnitten von dem Ovarium einer

50-jährigen Frau, das ich der großen Güte des Herrn Geheimrat

Hegar verdanke, und das während der Operation gleich nach der

Herausnahme fixiert wurde, hatte ich mehr Glück, wie ich weiter

unten zeigen werde.

Was überhaupt meine Resultate betrifft, so sind sie von den

nach GoLGi behandelten Stücken recht unvollkommen; unter Hunderten

von Schnitten erhielt ich früher häufig nur einen guten, an dem die

feinsten Nervenfasern an einigen Stellen tingiert wurden , dann aber

so scharf und schön , daß sie eine erwünschte Ergänzung zu den

Methylenblaubildern geben. Jetzt nach Feststellung der Methode ge-

lingt die Färbung häufiger.

Da die Methylenblauinjektion im großen ganzen vollkommenere

Resultate lieferte, will ich diese zuerst besprechen, muß aber einige

Worte über den Aufbau des Ovariums der erwachsenen Katze voraus-

schicken , da er namentlich in der Zona parenchymatosa von dem
Gewöhnlichen abweichende Verhältnisse zeigt. In dieser folgt auf

die der Zona vasculosa anliegenden großen Follikel — ich eitlere hier

Waldeyer's Worte (1. c. S. 33) — „in einer besonderen, mantelförmig

die ganze Eierstocksfläche einnehmenden Lage die Zone der jungen

Follikel (Corticalzellenzone : Schrön, Corticalzone : His)." Sie liegen

dicht gehäuft zusammen , und die Epithelzellen in ihnen sind nicht

scharf voneinander zu unterscheiden , sie fließen vielmehr in eine

Masse unter sich und mit einer centralen feinkörnigen Masse zu-

sammen, aus der auch das Protoplasma der Eizelle selbst nicht

deutlich zu sondern ist (Waldeyer). Die mit Silber behandelten

Präparate zeigen nun außerdem in den Zellen noch reichliche, durch

1) DoGiEL, Ein Beitrag zur Farbenfixierung von mit Methylenblau

tingierten Präparaten. Zeitschr. f. wissensch. Mikroskopie, Bd. 8, Heft 1,

1891.
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die Osmiumsäure glänzend schwarz gefärbte Körnchen
,

jedenfalls

Fettkörnchen. Diese werden nun ebenso wie die Eizelle selbst durch

Methylenblau gefärbt, und so zeigen die kleinen Follikel anfangs

ein sehr unklares Bild, in dem man die einzelnen Zellen nicht unter-

scheiden kann. Später blaßte das Methylenblau in den Präparaten

ab , vielleicht weil ich dem Glycerin , um stärker aufzuhellen , eine

Spur Essigsäure hinzugesetzt hatte, und so wurden die Follikel zwar

übersichtlicher, gleichzeitig war aber auch die Nerventinktion vielfach

verschwunden ^). Zwischen diesen Follikeln findet sich ein zum Teil

aus polygonalen, rundlichen und spindelförmigen Zellen, zum Teil aus

Bindegewebsfasern, Gefäßen und, wie wir sehen werden, auch zahl-

reichen Nervenfasern zusammengesetztes Parenchym , welches in das

etwas zellärmere und faserreichere Gewebe unter dem Oberflächen-

epithel übergeht. Die von dem follikelhaltigen Mantel umhüllte Innen-

masse verdient hier eigentlich nicht den Namen: Zona vasculosa, da

sie zum größten Teil aus den sogenannten Marksträngen besteht.

In einem Querschnitt durch das ganze Ovarium sieht man
nun in dem Hilus neben den geschlängelten Arterien zahlreiche mark-

haltige und marklose Nervenfasern verlaufen, von denen eine große

Anzahl, zum größeren Teil die Maße der Markstränge umgreifend, zum
kleineren Teil sie durchsetzend, schließlich radiär zur Parenchym-
schicht hinstrebt. In dieser selbst bilden zahlreiche feine marklose

Fasern, die sich durch Varikositäten auszeichnen, ein dichtes Geflecht.

Ob sie lediglich von den in der Gefäßschicht schon keine Markscheide

besitzenden Fasern abstammen, oder ob auch in der Parenchymschicht

noch markhaltige in marklose Fasern übergehen, darüber konnte ich

keine Klarheit gewinnen, erhofi'e aber von der neuen DoGiEL'schen

Modifikation näheren Aufschluß. Die feinen Fasern im Paren-
chym umspinnen die großen und kleinen Follikel und entsenden
feine Äste zwischen das Granulosaepithel der größten
in einer weiter unten noch näher zu schildernden Weise. Ob sich

derartige Nervenverzweigungen auch zwischen den Epithel-
zellen der kleineren Follikel finden, ließ sich wegen der

erwähnten Undeutlichkeit der hier gerade in Betracht kommenden
Stellen im Präparate vorläufig nicht entscheiden, doch zweifle

1) Wenn auch die Nervenfasern stellenweise die Farbe nicht behalten

haben, ist ihr Verlauf, da wo das Blau geblieben ist, jetzt 5 Wochen
nach Anfertigung der Präparate sehr schön zu überblicken. Es scheint

also, als ob die Präparate nicht nur mit der Zeit übersichtlicher würden,
sondern auch haltbar sein würden. (Dogiel besitzt jetzt noch gute Me-
thylenblaupräparate, die vor 4 Jahren angefertigt sind.)



40?

ich daran aus weiter unten noch zu entwickelnden Gründen. Sicher

aber ließ sich konstatieren, daß sich die in dem Parenchym um die

kleinen Follikel herum verlaufenden Nervenfasern reichlich zwischen

den geschilderten polygonalen Zellen verzweigen und in den, zwischen

den einzelnen Elementen ausgesparten Räumen zu Varikositäten an-

schwellen. Zuweilen sieht man auch zwischen diesen Zellen
eine Faser mit einer feinen knopfförmigen Verdickung
aufhören; es läßt sich aber darüber streiten, ob dieses Knöpfchen

die wirkliche Nervenendigung ist; könnte man doch auch annehmen,

daß das scheinbare Endknöpfchen nur eine gerade an derjenigen Stelle

in den Verlauf der Faser eingeschaltete Varikosität sei, wo jene in

eine andere Ebene umbiegt. Die Fasern liegen bald nebeneinander,

bald durchkreuzen und durchschlingen sie sich , bilden aber keine

Anastomosen, so daß kein Nervennetz, sondern, wie gesagt, ein dichtes
Nervengeflecht entsteht. Wie sich hier die Nerven zu den Ge-

fäßen verhalten, konnte ich an den Methyleublaupräparaten nicht er-

kennen, da dieselben auch in der Parenchymschicht nicht ganz durch-

sichtig waren. Schließlich verliefen aus dieser noch zahlreiche Fasern

in die äußersten bindegewebigen Lagen und, wie es den Anschein

hatte , auch zwischen das Oberflächenepithel , doch ist der letztere

Punkt noch näherer Aufklärung bedürftig.

Die großen Follikel traten in den Methylenblauschnitten

von Anfang an sehr klar hervor. In ihrer Theca namentlich in der

Tunica fibrosa erschien ein nicht sehr dichtes Geflecht von marklosen

Fasern, die in ihrer Hautrichtung dem Zuge der bindegewebigen

Fasern entsprachen, d. h. konzentrisch um die Bläschen herum ver-

liefen. An einigen Stellen konnte ich ') nun sehr deutlich erkennen,

wie sich vor diesen Fasern, bald in rechtem, bald mehr spitzem Winkel

Zweige ablösten, die dann in radiärer Richtung zwischen
den Zellen der Tunica propria in die Follikelepithel-

schicht eindrangen und sich zwischen deren Zellen

teils bis zur Follikelhöhle hin hindurchwanden. Es

waren außerordentlich feine Fäserchen, die ebenso wie die zwischen

den Zellen des Pareuchyms hindurchlaufenden an Punkten, wo drei

oder vier Epithelzellen zusammentreten, Varikositäten besaßen. In

Figg. 1 u. 2 gebe ich zwei, diese Verhältnisse illustrierende Stellen aus

meinen Präparaten wieder, die eine stammt von dem Querschnitte-),

1) Ich habe die betreffenden Präparate auch Herrn Prof. Wtedebs-

HEiM vorgelegt, der gleicher Meinung war, wie ich selbst.

2) Die Eizelle war nicht mit iu den Schnitt gefallen.
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Pig. 1. Pig. 2.

Fig. 1. Zwischen das Follikelepithel tretende Nervenfasern. (Theca schematisch,

ebenso Kerne des Epithel.) C. Oc. 4, Ap. Obj 4 mm.
Fig 2. Nervenfaser zwischen den Follikelepithelzellen. Flächenschnitt eines Follikel.

C. Oc. 4. Öl-Imra. 1,5 mm.

die andere von einem mehr tangential verlaufendem Schnitte eines

großen Follikels, beide sind mit der AßBE'schen Camera, Fig. 1 bei

mittelstarker, Fig. 2 bei starker Vergrößerung gezeichnet, und nur die

Theca und die nicht unmittelbar den Nervenfasern anliegenden Epithel-

zellen sind nicht genau, sondern halbschematisch wiedergegeben. Die

in der Fig. 1 abgebildeten Fasern konnte ich bei Anwendung einer Immer-

sionslinse noch weiter verfolgen. Das so erkannte Ende der in Fig. 1

durch einen Pfeil kenntlich gemachten Faser ist in Fig. 3 mit der

Camera abgezeichnet. Man sieht hier 3 der Follikelhöhle direkt an-

liegende Zellen und an ihnen entlang eine Nervenfaser ziehen,

die mit sehr feinem Knöpfchen an dem der Follikel-

höhle zugewandten Rande der einen Zelle endet. Wie

viel weiter nach innen liegende Zellen bei der Präparation etwa ab-

Fig. 3. Unmittelbar an der Follikelhöhle gelegene

Epithelzellen mit dem Ende der in Fig 1 durch den
Pfeil kenntlich gemachten Nervenfaser. C. Oc. 8, Öl-

Imm. 1,5.
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gefallen sind, entzieht sich natürlich dem Urteil, immerhin muß ich

daran denken , daß wir hier eine wirkliche Nervenendigung an den

innersten Zellen des Granulosa-Epithels vor uns haben , obgleich ich

den vielleicht auch hier zu machenden Einwurf, daß die Faser an

dieser Stelle in eine andere Ebene umbiegt, nicht entkräften kann.

Fig. 2 zeigt deutlich, wie eine im Granulosa-Epithel verlaufende feine

variköse Faser an mehreren Stellen noch feinere Zweige abgiebt, die

ebenso zwischen den Zellen verlaufen , wie die Hauptfaser selbst, und

mit feinen Knöpfchen ebenso enden. Die diesbezüglichen Stellen waren

in den Präparaten so klar, daß ich an der Richtigkeit dieses Be-

fundes nicht zweifeln kann , obgleich ich von vornherein mit der vor-

gefaßten Meinung an die Untersuchung ging, daß sich der Anschauung

Elischer's entgegengesetzt im Follikel selbst keine Nervenfasern

vorfinden würden. Daß es sich hier thatsächlich um solche handelt,

muß ich nach dem ganzen Aussehen derselben als zweifellos an-

nehmen - oder es müßten alle Fasern , die nach Anwendung der

Methylenblauinjektions-Methode als Nervenfasern beschrieben wurden,

keine solchen sein. Ob die vielfach erwähnten Varikositäten, die wir

auf allen Abbildungen von mit Methylenblau tingierten oder auch an

mit anderen Reagentien, wie Chromsilber, Goldchlorid, behandelten

feinen Nervenfasern erblicken, im Leben vorhanden gewesene Bildungen

oder nur Kunstprodukte sind, wie z. B. Joseph ^) und Lawdowsky
(1. c.) es wollen, kann ich hier nicht zu entscheiden versuchen; die

feinen EndVarikositäten hält auch Lawdowsky für natürliche Bil-

dungen. Mir schien es so, als wenn die Varikositäten fast immer an

den Berührungsstellen mehrerer Zellen lägen, so daß man auf den

Gedanken kommen könnte, die Nervenfasern seien hier nur ange-

schwollen, um den vorhandenen freien Raum auszufüllen. Aber diese

Erklärung würde für die bekanntlich auch in anderen Geweben entlang-

ziehenden varikösen Nervenfäserchen nicht passen.

Die Endknöpfchen der Fasern sah ich immer nur
in Berührung mit den Zellen treten , wie auch aus Fig. 3 hervor-

geht ; in den Zellleib oder gar in den Kern gingen sie

sicher nicht hinein. Diese Beobachtung entspricht der jetzt

allgemeiner herrschenden Ansicht, daß die Nerven der Haut, der

Hornhaut und der Drüsen die betreffenden Epithelzellen nur berühren.

1) Joseph , Zur feineren Struktur der Nervenfasern. Verhandl. der

phys. Ges. zu Berlin, Jahrg. 1887— 88, und Arch. f. Anatomie u. Phys.,

1888, Phys. Abt.

?9



Früher hatten bekanntlich Hensen^), Pfitzner^) und Unna ^) für

die Haut, PrLtJGEE*) und Kupffer^) für die Drüsen ein Eindringen

der Nerven in die Zellen behauptet. Aber schon in früheren Jahren

hatte z. B. Merkel *^) nur einen Kontakt zwischen Nerven und Epithel-

zellen in der Haut angenommen, und in neuster Zeit, namentlich nach

Anwendung der Methylenblauinjektion, haben eine gleiche Auffassung

über das Verhältnis der Nerven zu den Epithelien Arnstein') und

Dogiel^) bezüglich der Cornea bekundet, Retzius^) bezüglich

der Speicheldrüsen, Aenstein^^') bezüglich der Schweißdrüsen und

CuccATi 1 ^
) für die Lungenepithelien. Daß diese Streitfrage aber

immer noch nicht endgültig entschieden ist, ersieht man daraus, daß

auch in den letzten Jahren noch Navalichin ^^) nach Beobachtungen

an Speichel- und Mageudrüsen für die Ansicht PflIjger-Kupffer's

eintritt. Schließlich möchte ich nicht unerwähnt lassen, daß sich jetzt

eine Auffassung immer mehr Anhänger wirbt , nach der auch die

Neuro-epithelzellen wenigstens teilweise nur durch Kontiguität von den

Nervenfasern beeinflußt werden ; ein solches Verhältnis möchte Retzujs^ ^)

für die Hörzellen, R. y Cajal (1. c.) und andere für die Retina-

Epithejien annehmen.

1) Hensen, Über die Nerven im Schwanz der Froschlarve. Arch. f.

mikr. Anat., Bd. 4, 1868.

2) Pfitzneb, Nervenendigungen im Epithel. Morphol. Jahrbuch,
Bd. 7, 1882.

3) Unna, Nervenendigungen in der menschl. Haut. Monatshefte für

prakt. Dermatologie, Bd. 1, No. 8, 1882.

4) PFLtJGFE, Die Endigungen der Absonderungsnerven in den Speichel-

drüsen. Arch. f. mikr. Anat., Bd. 5, 1869.

5) KtrPFFEE, Speicheldrüsen der Periplaneta orientalis und ihr Nerven-

apparat. Beiträge zur Festschrift C. Ludwig gewidmet, Leipzig 1875. —
Derselbe, Das Verhältnis der Drüsennerven zu den Drüsenzellen.

Arch. f. mikr. Anat., Bd. 9.

6) Merkel, Über die Endigungen der sensibeln Nerven in der Haut
der "Wirbeltiere, Rostock 1880.

7) Aenstein, Zur Frage über die Nervenendigungen in der Hornhaut.

Arbeit v. d. Univ. Kasan, 1889. (Russisch.) Nach Referat von Lukjanow.

8) DoGiEL, Die Nerven der Cornea. Dies. Anz., 1890.

9) Retzius, Über Drüsennerven. Verband), d. biolog. Vereins in

Stockholm, No. 1, 1888.

10) Aenstein, Über die Nerven der Schweifsdrüsen. Dies. Anz., 1889.

1 1) CüccATi, Intorno al modo onde i nervi si distribuiscono e terminano

nei polmoni etc. Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Phys., Bd. 2, 1889.

12) Navalichin, Archives slaves de Biologie, 1886.

13) G. Retzius, Das Gehörorgan der Wirbeltiere. Stockholm 1884.

Bd. II, SS. 342, 353, 363, 368.
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An meinen mit Methylenblau tingierten Präparaten traf ich in dem
Parenchym dicht unter der Oberfläche und um die kleinen Follikel

herum ferner noch höchst eigentümliche Zellen an , die ich in den

nebenstehenden Figg. 4 u. 5

bei mittelstarker und ganz

starker Vergrößerung wieder-

gegeben habe. Namentlich die

eine der Zellen (&) zeigte bei

mäßiger Vergrößerung ganz das

Aussehen einer Ganglienzelle

mit einem starken, von einer

feinen Faser umwundenen Fort-

satz und andere zarte Fort-

sätze. Bei Betrachtung durch

eine Iramersionslinse erkeimt

man aber, daß die dicke, schein-

bar einen Fortsatz darstellende

Faser an der Zelle vorbeigeht,

und daß aus dieser selbst nur p-
, ^ ^ „• ^flg. 4. In der Rinde gelegene Elemente.

3 feine Fortsätze hervortreten, comp. Oc. 8, Apochrom. Obj. 4 mm.

Fig. 5. In der Rinde ene Elemente. C. Oc. 4. Öl-Immers. 1,5.

39*
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über deren Endschicksal ich keine Gewißheit erlangen konnte. Der

Kern dieser Zellen war deutlich und heller gefärbt als das umgebende

körnige Protoplasma. An der anderen Zelle (a), die im übrigen der

erstgenannten durchaus cähnlich war, konnte man nur bei starker Ver-

größerung einen feinen Fortsatz wahrnehmen, während die breite,

bandartige Faser, die an den beiden entgegengesetzten Polen aus der

Zelle hervorzutreten scheint, derselben vielleicht nur aufliegt; sicher

konnte ich dies aber nicht entscheiden, was niemand Wunder nehmen

wird, der die Schwierigkeiten bei solchen Untersuchungen kennt. Die

Faser ging bei c< in die Faser der Zelle h bei ß über und rief durchaus

den Eindruck einer Nervenfaser hervor. Über die eigentliche Natur

dieser Zellen, die in größerer Zahl vorhanden waren, von denen

ich aber nur zwei besonders prägnante Vertreter für die Abbil-

dungen ausgewählt habe, konnte ich nicht ins Klare kommen. Daß
es sich um eine der hier bekanntlich vorkommenden sternförmigen

Bindegewebszellen handelt, scheint mir unwahrscheinlich zu sein wegen

der Größe des Zellleibes und namentlich wegen der äußersten Zartheit

der Fortsätze; die Annahme von der nervösen Natur dieser Elemente

möchte ich andererseits nicht ganz von der Hand weisen, weil ich

auch in Schnitten, die mit Silber tingiert waren, ähnliche Gebilde fand,

die schwarz gefärbt waren, wie bei dieser Behandlungsweise sonst nur

die Nervenfasern. Doch konnte man hier einen Zellkern nicht unter-

scheiden, das Ganze erschien vielmehr als schwarze Masse mit feinen

Fortsätzen , war aber sicher nicht als ein Niederschlag aufzufassen.

Übrigens waren diese Elemente an den Silberpräparaten nur in der

Zona vasculosa anzutreffen. Immerhin ist noch die Möglichkeit vor-

handen, daß nicht die Zellen, wohl aber die feinen Fasern nervöser

Natur sind, und daß diese nur scheinbar aus jenen hervorgehen, in

Wahrheit von außen an sie herantreten. Kurz, ich kann keine be-

stimmte Meinung hierüber äußern, und muß von fortgesetzten Unter-

suchungen bessere Resultate erhoffen.

Die nach der modifizierten CA.JAL'schen Methode
behandelten Präparate gaben über manche Punkte, welche die

TVIethylenblaubilder dunkel lassen , nähere Auskunft , sind aber , wie

erwähnt, viel unvollkommner und nur stellenweise tingiert. An den

gelungenen Schnitten waren nur die allerfeinsten marklosen Nerven-

fasern intensiv schwarz gefärbt und zeigten, nur feiner und schärfer,

dieselben Varikositäten wie die durch Methylenblau deutlich gemachten

Fasern. Ein einziges Mal wurde eine markhaltige Faser durch die

Schwarzfärbung eines Schnürringes und einiger mit ihr zusammen
verlaufender markloser Fasern erkennbar. Die Gefäße, auch die
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teinsten, sind bei einiger Übuug im Untersuchen solcher Präparate

durch ihren bräunlichen Farbeuton und den glatten, bandartigen Ein-

druck, den sie machen, deutlich von den Nerven zu unterscheiden,

und ebensowenig sind mit diesen die Capillaien zu verwechseln, die

bei Füllung mit Blut sichtbar werden, indem dann die Blutkörperchen

als kleine, dicht aneinandergereihte, bräunliche Körner hervortreten.

Die übrigen Elemente zeigen einen gelbbraunen Farbenton. Namentlich

die Epithelzelleu und die Eizellen sind deutlich, und in der Zona

pellucida erkennt man auch die feinen Porenkanäle recht gut. Etwaige

Fetttröpfchen und Dotterköruer zeigen gegenüber dem matten Schwarz

der nervösen Elemente ein glänzenderes Schwarz.

Bei den Ovarien vom Kaninchen schlug die Methode gänzlich

fehl, an Präparaten, die den übrigen erwähnten Tieren entstammten,

konnte ich — aus den erörterten Gründen allerdings immer nur an

wenigen Stellen — sehr feine Pe rise hn ur fasern in der

Theca folliculi der großen Follikel entdecken, die einen

Verlauf zeigten, wie er von den Methylenblaubildern geschildert worden

ist. Auch hier, wenigstens an einigen Schnitten vom Katzen- und

Hundeovarium, glaubte ich ein Eindringen von Fasern zwischen das

Follikelepithel zu sehen; sicher ist aber die diesbezügliche Beobach-

tung nicht. In den Prä-

paraten vom menschlichen

Ovarium zeigte sich an

einigen Stellen der Zona

parenchymatosa ein Bild,

wie es Fig. 6 wiedergiebt.

Die Ansammlung von

Epithelzellen, welche von

einer bindegewebigen

Hülle umgeben war,

könnte man ohne Berück-

sichtigung der Nebenum-

stände als Flächenschnitt

eines Follikels ansprechen.

Bei der Durchsicht sämtlicher Schnitte findet sich aber kein einziger

deutlicher Follikel, obgleich die Frau, von der das Ovarium stammt,

noch menstruiert war. Überhaupt war dasselbe entschieden pathologisch,

es enthielt an einer Stelle eine kleine Cyste und war vor allem ganz

cirrhotisch. Nun schreibt Waldeyeu (1. c), daß sich bei alten

menschlichen Ovarien in der ganzen Zona parenchymatosa zahlreiche

mattglänzende rundliche Körperchen finden, deren Größe von der eines

j//f-

Fig. 6. Nerveufaseni zwischen den Zellen des

FoUikelepithel vom Ovarium einer Sü-jäiir. Frau (niicli

K. y Cajal behandelt). Comp. Oc. 4. Ap. Obj. 4 mm.
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gewöhnlichen Blutkörperchens bis zu der einer großen Pflasterepithel-

zelle wechselt, und er ist geneigt, sie als Reste atrophierten
Follikelinhalts aufzufassen, namentlich als veränderte Zellen des

Follikelepithels (Waldeyer 1. c. S. 30). Die in meinen Prä-

paraten vorhandenen Zellanhäufungen bestanden nun aus großen

Pflasterzellen und können schwerlich unter anderem als dem für die

beschriebenen Bildungen von Waldeyer angenommenen Gesichtspunkt

betrachtet werden. Sehr deutlich tritt in der Zona parenchymatosa

vom menschlichen Ovarium die Nervenumspinnung der Ge-
fäße hervor (Fig. 7). Man sieht die Fasern in die Adventitia und

Media der Gefäßwand eindringen und mit feinen Knöpfchen enden.

Wie sich diese zu den einzelnen Gewebselementen verhalten, ließ sich

hier jedoch nicht entscheiden. Ich hoffe, in der nächsten Zeit ein

normales menschliches Ovarium zu bekommen und

dann näheren Aufschluß über die auch hier im

Follikelepithel etwa vorhandenen Nerven geben zu

können.

Fig. 7. Nervenfasern um einen Gefäßquerscliuitt in der

Rindenschicht vom Ovarium einer 50-jäiir. Frau (nach R. y Cajal
behandelt). Oc. 8. Obj. 4 mm.

Sehr gute und interessante Ergebnisse erzielte ich mit der Silber-

imprägnation am Schafsovarium, welches sich überhaupt wegen

seines übersichtlichen Baues für diese Untersuchungen sehr empfiehlt,

so daß ich dem, der Neigung verspürt, ebenfalls nach den Nerven-

endigungen im Ovarium zu forschen, und der Gelegenheit dazu findet,

eine vitale Methylenblauinjektion an diesem Tier dringend anraten

kann. Meine Schnitte zeigten — wieder nur stellenweise — in der

Zona parenchymatosa bis an die äußersten Bindegewebsschichten der

Kinde ein außerordentlich dichtes Nervengeflecht, das aus sehr zarten

Perlschnurfasern bestand. Namentlich die Gefäße waren von einer

erstaunlichen Anzahl von solchen umsponnen, und ich konnte an ge-

nügend dünnen Schnitten, besonders an Stellen, wo die Gefäßwand

längs getrotieu war, das nähere Verhalten der Nerven zu den ein-

zelnen Elementen erkennen. Es traten nämlich die Muskel- und
Endothelzellen recht deutlich hervor, und ich konnte nun feststellen,

wie die Nerven, die das Gefäß in der von J. Arnold ^) geschilderten

Weise umspinnen, zarte Seite näst eben in die Wand hinein-

1) J. AUN01.Ü in Stbickek's Haudbuch, S. 143 u. 144.



4i5

senden, welche mit feinen Knöpfchen dicht an den
Muskelzelleu endigen. Daß sie in das Protoplasma oder in den

Kern derselben eindringen, schien mir unwahrscheinlich, ließ sich aber

nicht sicher entscheiden. Jedenfalls glaube ich, daß die Methode

günstig ist, um mit gutem Erfolg an der Lösung der Frage nach der

Endigung der Nerven in den organischen jMuskeln mit beitragen zu

können. Bekanntlich sind auch hierüber die Meinungen noch geteilt :

Frankenhäuser '
)

glaubte ein Eindringen der Nerven in die Körner

des Kerns nachweisen zu können, ebenso Lustig^); Arnold (1. c.)

nahm an , daß die Fasern den Kern nur durchsetzen , und Elischer

läßt dieselben sich am Kern ansetzen, Wolff ^) aber vertritt die An-

sicht , daß sie die Muskelzellen nur von außen berühren. Dieser

letzteren Annahme schließen sich die meisten an, die in der neusten

Zeit diesbezügliche Untersuchungen an Methyleublaupräparaten an-

stellten, wie z. B. Lawdowsky (1. c.) und Smirnow*), der in der

Lunge Nervenfasern beschreibt, die an den Muskelspindeln entlang

laufen, aber keine terminalen Endköpfe besitzen.

Auch an den Präparaten vom S chafsovarium konnte ich in

der Theca der großen Follikel einigemal Nervenfasern ent-

decken, namentlich in der Tunica fibrosa, wo sie sich an die Ge-

fäße anlagerten. Hier treten nun die Capillaren in der geschilderten

Weise sehr deutlich hervor. Sie gehen stellenweise bis in die Tunica
propria hinauf, ja es schien mir sogar, als ob auch zwischen den

Granulosazellen, aber nur an den größten, fast reifen Follikeln, einige

feine Capillaren verliefen. An dem von mir halbschematisch abgebil-

deten Stück der Wand eines großen Follikels erkennt man nun (Fig. 8),

daß die Zellen der Tunica propria papillenartig gegen das eigent-

liche Granulo sa -Epithel hervorragen, und daß an der Grenze

beider Schichten eine Capillare deutlich hervortritt, die sich aus einem

kleinen Gefäß abgelöst hat. Zwischen dem Granulosa-Epithel und den

Zellen der Tunica propria glaubte ich noch eine struktur-
lose Membran zu bemerken, auf deren Existenz Kölliker früher

hingewiesen hat, während er sie in der Auflage seiner Gewebelehre

von 1867 bezweifelt. Waldeyer (1. c. S. 38) will sich darüber nicht

1) Frankenhäuser, Die Nerven der Gebärmutter, Taf, 8.

2) Lustig, Über Nervenendigung in den glatten Muskelfasern. Sitzuugs-

berichtet der Wiener Akad., Bd. 83, Abt. 3, 1881.

3) VYoLFF, Die Innervation der glatten Muskulatur. Arch. f. mikr.

Anat., Bd. 20.

4) Smirnow, Über Nervenendknäuel in der Froscblunge. Dies. Anz.,

1888, S. 260.
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bestimmt aussprechen, ob eine solche Bildung ebenso sicher, wie sie

an älteren Follikeln von Vögeln besteht, auch an denen von Säuge-

tieren vorhanden ist. Zwischen den hohen Granulosazelleu liegen nun

ganz eigentümliche Bildungen (Fig. 8 a), die intensiv schwarz gefärbt

Fig. 8. Kolbeubildungen in der Granulosa vom E'ollikel eines Schafovarium (halb-

sclieinatisch). Oc. 8. Obj. 4 mm.

sind wie die Nervenfasern. Ein feiner, hie und da mit wenig starken

Anschwellungen versehener Stiel, der an einigen Stellen sehr zarte,

zwischen die Epithelzellen verlaufende Zweige abgiebt, endigt schließ-

lich in einem ovalen Gebilde, das in seinem äußeren Kontur häufig

einem längHcheu KRAuSE'schen Körperchen aus der Conjunctiva des

Menschen ^) oder einem Endkolbeu aus der Conjunctiva
des Schafes durchaus ähnlich sieht, manchmal aber auch an dem
dem Eintritt des Stiels entgegengesetzten Pol in eine Spitze ausläuft.

Das Centrum ist an mehreren dieser Körper etwas heller gefärbt als

die tiefschwarze peripherische Masse, während sonst der ganze
Kolben eine gleichmäßige, intensiv schwarze Fär-
bung zeigt. Die ovalen Körper liegen bald mehr, bald weniger der

Follikelhöhle genähert, ein feststehendes Verhältnis war in dieser Be-

ziehung nicht vorhanden.

Der Stiel ist etwas dicker als eine der markloseu Perlschnur-

fasern und beginnt mit einer rundlichen Anschwellung oder dreieckigen

1) Vergl. KöLLiKEB, Gewebelehre, 1889, S. 178, Figg. 133, 134.



Verbreiterung, von der öiter noch einige ganz kurze, feine Seiten-

ästchen ausgehen.

Diese Anfangsanschwellungen stehen nun an den meisten

beobachteten Stellen und so auch an der in der Fig. s wiederge-

gebenen unmittelbar auf einer der bis an die erwähnteMem-
bran aufsteigenden Capillaren auf, und es scheint mir

nicht unwahrscheinlich, daß sie hier mit den feinen Nerven, die auch

an die feinsten Haargefäße herangehen, in Zusammenhang stehen, ob-

gleich mir der sichere Nachweis eines solchen Verhältnisses vorläufig

nicht glückte.

Die Umspinnung der feinsten Capillaren durch zarte, marklose

Nervenfasern ist übrigens schon länger bekannt, z. B. durch Bremer '

)

und Krincke ^). Was aber diese marklosen Fasern an muskelfreien

Gefäßen zu bedeuten halben , ist eine andere Frage. Kölltker (1. c.

S. o90) spricht bei der Beschreibung der Gefäßnerven in den Muskeln

des Frosches die Vermutung aus, daß die Nerven, die an

muskelfreien Gefäßen sich finden, mindestens teil-

weise sensibler Natur seien. Wenn es mir oder anderen nun

gelingen sollte , einen Zusammenhang dieser , die Capillaren umspin-

nenden Fasern mit den fraglichen Gebilden nachzuweisen, dann könnte

auch die Annahme nicht mehr grundlos erscheinen , daß diese als

spezifische Nervenendigungen aufzufassen seien, wie abenteuer-

lich auch der Gedanke ist, daß in dem Follikelepithel der

großen Follikel spezifische Endorgane vorhanden sein

sollen. Ich wenigstens kann mir kaum eine Erklärung über die

Funktion sensibler Endorgane in diesem Epithel machen. Sicherlich

aber sind diese Bildungen vorhanden , und ich kann sie wegen der

großen Regelmäßigkeit in ihrem Vorkommen und wegen ihrer ganz

charakteristischen , scharf umgrenzten Form unmöglich für Nieder-

schläge oder Kunstprodukte halten.

Dieses waren an den mit Silber tingierten Schnitten vom Schafs-

ovarium die einzigen wahrscheinlich zum Nervensystem gehörigen

Elemente im Follikelepithel; feine variköse Nervenfasern wie in den

Methylenblaupräparaten von dem Katzenovarium konnte ich hier

ebensowenig sicher konstatieren, wie an solchen Präparaten von

den Eierstöcken der anderen untersuchten Tiere.

1) Bremer , Nerven der Capillaren, Arterien und Venen. Arch. f.

mikr. Anat., Bd. 21.

2) Keincke, Nerven der Capillaren und ihre letzten Endigungen,

Diss, inaug. München. Augsburg 1885,
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Wenn ich am Schlüsse meiner Abhandlung die positiven Ergeb-

nisse derselben zusammenfasse, so sehen wir also sowohl an den Me-

thylenblaubildern, die von dem Ovarium der Katze stammten, wie an

den Silberpräparaten namentlich von dem des Schafes, dieses Organ

von einem so dichten Nervengefleht durchzogen, daß ich mit Elischer

sagen kann, die Nerven bilden einen großen Teil des
var ialstroma. Sie werden um so feiner, je näher sie an die

Follikelsubstanz kommen, und in der Zona paren chymatosa ist

das Geflecht von zarten, marklosen Fasern besonders dicht; nament-
lich werden die Gefäße bis zu den feinsten Capillaren
eng von ihnen umsponnen, und es ist nach meinen Unter-

suchungen nicht mehr nur wahrscheinlich, sondern sicher, daß die

im Ovarium überhaupt vorhandenen Nerven zum größ-
ten Teil auch in der Wand der Gefäße endigen. Wir

müssen aber unter diesen Gefäßnerven unterscheiden zwischen solchen,

die für die muskelführenden Gefäße bestimmt sind und an

die Muskelzellen in ihrer Wandung herantreten , und solchen , die zu

den Capillaren gehen. Die Fasern der ersten Kategorie sind

jedenfalls motorischer Natur, die der zweiten sind wahrscheinlich zum
Teil oder insgesamt sensibel. Wichtig ist diese Unterscheidung vor

allem für die zu den Follikeln in direkte Beziehung tretenden Nerven

fasern. Diese finden sich in der Wand der großen Follikel sowohl

in der Tunica fibrosa, wie in der Tunica propria, ferner aber auch
in dem Granulosa-Epithel, wie ich es wenigstens für die

Katze sicher erwiesen zu haben glaube, während es für die anderen

Säugetiere und den Menschen durch weitere Versuche mit der Me-

thylenblauinjektiou noch entschieden werden muß. Endigungen
dieser Fasern kann man nun in der Tunica fibrosa in der

Wand der muskelführenden Gefäße konstatieren ; in der Tunica
propria enden einige von den Fasern oder jedenfalls Zweige von

ihnen an den hier vorhandenen Capillaren. Man muß nun die Frage

aufwerfen, sind die interepithelialen Fasern in der Gra-
nulosa ebenfalls an Capillaren geknüpft, oder sind
sie lediglich für das Epithel bestimmt? Für die erste

Annahme spricht der Umstand, daß zwischen dem Epithel der kleinen

Follikel, wo sicher keine Capillaren vorhanden sind, auch keine Nerven-

fasern zu entdecken waren , namentlich wenn man dies mit meiner

Beobachtung am Schafsovarium zusammenhält, daß sich hier auch im

Granulosa-Epithel der großen Follikel vielleicht noch einige Capillaren

finden. Man müßte dann annehmen, daß in den Methylenblaupräparaten
—

- nur in ihnen waren Nervenfasern zwischen den Granulosazellen
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festzustellen — die Capillaren verdeckt oder überhaupt nicht sichtbar

waren. Nun ist aber erstens meine diesbezügliche Beobachtung am
Schaf nicht sicher, zweitens ist es auch nach anderen Untersuchungen

durchaus fraglich, ob zwischen dem Granulosa-Epithel Capillaren ver-

laufen, und wenn es der Fall sein sollte, fragt es sich weiter noch,

ob solche Capillaren nicht nur bei sich rückbildenden Follikeln vor-

kommen , sei es dali eine derartige Rückbildung ein physiologischer

oder ein pathologischer Vorgang ist. Deshalb möchte ich bis auf

weiteres annehmen, daß die Nerven in der Granulosa wirk-
lich für die Epithelien bestimmt sind, und daß sie aus

den Fasern, die an die Capillaren der Tunica propria herantreten und

diese mit Zweigen versehen, nur hervorgehen, aber nicht auch lediglich

Capillarnerven sind.

Mag die Zukunft nun die eine oder die andere Annahme als

richtig erweisen, sicher ist, daß Nerven zwischen den Gra-
nu losazellen der größten Follikel verlaufen und ihre

Endigungen denselben nur anliegen, nicht in sie hin-

ein dringen.

Erwägen wir schließlich noch, welche Funktion die inter-
epithelialen Nerven besitzen, so kann man auch hierüber

zweierlei Ansicht sein. Entweder sind sie trop bischer Natur
und regeln die Absonderung der Follikelflüssigkeit, oder sie sind
sensibel. Für die erste Annahme würde man dann vielleicht ein-

treten müssen, wenn auch weitere Untersuchungen bestätigen sollten,

daß wirklich nur in den großen Follikeln interepitheliale Nerven vor-

handen sind, wenn sich als richtig erweisen sollte, daß Nerven erst

dann zwischen die Granulosazellen hineinwachsen, wenn die Follikel

gewissermaßen zu wahren Drüsen werden, d. h. wenn ihre Epithelien

die Follikelflüssigkeit abzusondern anfangen. Dafür, daß wir es hier

mit sensibeln Nerven zu thun haben, kann man kaum einen Wahr-

scheinhchkeitsbeweis anführen ; doch läßt die beim Schaf gemachte

Beobachtung der eigentümlichen Kolben und die etwa notwendige

Deutung derselben als spezifischer E n d o r g a n e eine direkte

Ableugnung des Vorhandenseins rein sensibler Nerven unthunlich er-

scheinen.

Man sieht, vieles ist an meinen Untersuchungen noch unvoll-

kommen, bei manchem mußte ich zu Hypothesen meine Zuflucht

nehmen ; im ganzen glaube ich aber doch, unsere Kenntnisse von den

Ovarialnerven erweitert zu haben, und ich erhofte von fernerhin noch

fortgesetzten Untersuchungen nähere Aufschlüsse. Jedenfalls bin ich
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der Ansicht, daß wir namentlich in der vitalen Methylenblau-Injektion

ein Mittel besitzen, mit der Zeit die noch schwebenden Fragen in

befriedigender Weise beantworten zu können,

Freiburg i. B., den 5. Juli 1891.

Nachtrag:

Während der Drucklegung habe ich noch weitere Versuche an-

gestellt und auch die oben erwähnte DoGiEL'sche Modifikation auge-

wandt, die Methylenblaubilder in einem Gemisch von Pikrinammoniak

und Osmiumsäure zu fixieren. An so vorbereiteten Präparaten ließ

sich nun konstatieren, daß nicht a 1 1 e Nervenfasern in der Parenchym-

schicht mar kl OS sind, daß vielmehr einige wenige noch mark-
h altig erscheinen. Diese verlieren in ihrem w^eiteren Verlauf zuerst

ihre Markscheide, dann auch die ScHWANN'sche Scheide, deren Kerne

deutlich hervortreten, und gehen schließlich als nackte varicose Achsen-

cylinder weiter. Ferner läßt sich jetzt (vergl. Anm. auf S. 406) an

meinen früheren Präparaten das Verhältnis der Nerven zu den kleinsten

Follikeln etwas deutlicher übersehen. Auch an ihnen gehen die Nerven-

fasern bis dicht an das die Eizelle umgebende einschichtige Epithel

heran; doch kann ich immer noch nicht entscheiden, ob sie hier an

den Zellen selbst, oder etwa an einer dem Follikel dicht anliegenden

Capillare enden. Die in den Abbildungen wiedergegebeneu Fasern

zwischen den Granulosazellen der großen Follikel sind auch heute noch

deutlich. Jedenfalls — das möchte ich noch einmal hervorheben —
endet der bei weitem größte Teil der Nerven der Parenchymschicht

an den kleinen Gefäßen und Capillaren.

Freiburg i. B., den 23. Juli 1891.

1) Die Beobachtungen wurden mit Seibert'schera Mikroskop angestellt,

auf das sich die Bezeichnungen der Objektive und Okulare beziehen.
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Nachdruck verboten.

tJTber die Ceutralkörpercheii und Attraktioiisspbären der Zellen.

Von Martin Heidenhain.

(Aus dem vergleichend-anatomischen Institut zu Würzburg.)

Bezüglich der Litteratur des hier in Frage kommenden Gegen-

standes kann ich auf Flemming's^) letzte Arbeiten verweisen, da der

genannte Autor alle einschlägigen Schriften berücksichtigt hat. Ich

füge ausdrücklich hinzu, daß ich ein spezielles Eingehen auf die Lit-

teratur anläßlich der hier vorliegenden vorläufigen Mitteilung zwar

für überflüssig halte, damit aber keineswegs den Interessen der mir

vorangegangenen Autoren irgendwie zu nahe treten will.

Salamandra^) : Es wurde ausschließlich die Darmwand unter-

sucht; dieselbe ist in allen Schichten reichlich von Wanderz eilen
durchsetzt, welche ein sehr geeignetes Beobachtungsmaterial darstellen.

Die regulären einkernigen Formen derselben zeigen die Sphäre

zunächst als ein solides Körper chen, welches sich durch eine

etwas dunklere Färbung scharf von der Umgebung abgrenzt und aus

einer dichteren Protoplasmamasse gebildet erscheint. Die Sphäre

liegt entweder dem Kern direkt au, und in diesem Falle liegt

sie mitunter an einer abgeflachten oder eingedellten Stelle der Keru-

oberfläche; sie kann sich aber auch selber der konvexen Oberfläche

1) Flemming, Über Teilung und Kernformen bei Leukocyten und deren

Attraktionssphäreu. — Neue Beiträge zur Kenntnis der Zelle. Ueide Ar-
beiten sind im Arch. f. mikr. Anat., Bd. 37 erschienen. — Attraktions-

sphären und Centralkörper in Gewebszellen und Wauderzellen. Anat. Auz.,

No. 3, 1891.

2) Mein Material wurde durchgehends mit konzentrierter Sublimat-

lösung fixiert und in Alkohol von successiv ansteigender Konzentration

nachgehärtet; aus dem absoluten Alkohol wurde in Bergamottöl und aus

diesem in Paraffin übertragen. Die auf dem Objektträger aufgeklebten

Schnitte wurden mit BiONDi'scher Lösung nach einem bestimmten

Verfahren gefärbt, welches von mir zu dem hier vorliegenden Zwecke
mühsam ausgeprobt wurde. Ich war bisher jedoch außer stände, dasselbe

zum Range einer sicheren Methode zu erheben, weswegen ich mir eine

ausführlichere Mitteilung darüber für späterhin vorbehalte.



des Kernes anpassen, so daß sie im optischen Querschnitt mehr minder

halbkugelig oder sichelförmig erscheint; — oder sie liegt in

einiger Entfernung vom Kern in das Protoplasma eingebettet.

Ihre äußere Gestalt ist, soweit nicht, wie angedeutet, Kern und Sphäre

sich gegenseitig aneinander anpassen, kuglig oder ovoid, oder sie zeigt

sich im Querschnittsbilde als ein Polygon mit gut abgerundeten Ecken.

Die Oberfläche ist nicht glatt, sondern feinhöckrig, bisweilen zackig.

In ihrem Innern birgt die Sphäre ein nur schwach färbbares Centro-

soma, ein außerordentlich kleines Korn, welches häufig in einen

helleren Hof zu liegen kommt. Auch die Sphäre, als Ganzes betrachtet,

erscheint öfters hell umrandet. Die interne radiäre Stiahlung der

Sphäre fehlt an diesen Zellen, soweit ich bis jetzt sehen

kann, gänzlich^). — Die einkernigen Leukocyten verlieren auf ihren

Wanderungen mitunter ihr Plasma; wahrscheinlich werden die Be-

standteile desselben von dem umgebenden Gewebe resorbiert, was auf

den nahe bevorstehenden Untergang der betreffenden Zelle hinweisen

würde. Der Kern ist resistenter und erhält sich zunächst ; das Gleiche

gilt für einige Fälle von der Sphäre und ihrem Centrosoma. Man

kann dann in einem Hohlraum des Bindegewebes oder z. B. auch des

Darmepithels einen Leukocytenkern und ganz frei daneben die

ihm zugehörige Sphäre liegen sehen ; letztere ist dann begreiflicherweise

so scharf und deutlich sichtbar, wie überhaupt nur irgend möglich. —
Ist die Wandung des Leukocytenkernes an einer Seite stärker einge-

buchtet, so daß eine Nieren- oder Herzform resultiert, so liegt die

Sphäre meistenteils innerhalb der Einbuchtung. Mitunter liegt sie

jedoch auch gerade an der konvexen Seite eines solchen Kernes, so

daß eine für alle Fälle giltige, bestimmte Regel sich nicht auf-

stellen läßt.

Auch die eosinophilen Zellen zeigen die Sphären und
Centrosomen. Man bekommt sie hier zwar meistens nicht zu sehen,

weil die betreÖenden Gebilde von der Masse der stark färbbaren

Körnchen verdeckt werden. Allein sehr leicht läßt sich in vielen

Körnerzellen eine Stelle bemerken, welche ganz frei bleibt von

den spezifischen Granulis, und gegen welche hin sich die

Körnchen subradiär anordnen. In günstigen Fällen zeigt sich an jenen

1) Zwar konnte ich mehrere Male derartige Strahlungen beobachten;

in diesen Fällen glaubte ich aber annehmen zu dürfen, daß ich ein Ab-

schnitzel von einem sog. mehr kernigen Leukocyten vor mir hatte,

welchem außer einem Kernlappen gerade auch noch die Sphäre mit zu-

geteilt war.



Orteu dann die Sphäre mit ihrem Centrosoma, die sich hier im all-

gemeinen sehr ähnlich verhält wie bei den regulären einkernigen

Leukocyten ^). — Noch möchte ich bemerken, daß ich au den ses-

silen Zellen des adenoiden Gewebes die fraglichen Gebilde bisher

nicht bemerken konnte; dagegen kamen sie gelegentlich an den

innerhalb der Blutbahu befindlichen lymphoiden Elementen zur Be-

obachtung.

Meine Erfahrungen an den sog. mehr kernigen Leukocyten
stimmen im allgemeinen mit denjenigen Flemming's übereiu. Auch

ich sehe in sehr vielen Fällen die einzelnen Kernfragmeute durch

äußerst feiue chromatische Fädeu miteinander in Verbindung stehen.

Infolge der verschiedenen Größe und der verschiedenartigen räum-

lichen Orientierung der auf diese Weise untereinander in organischem

Zusammenhang befindlichen Kernteile resultieren die absonderlichsten Ge-

samtkernformen. Die Attraktionssphäre mit ihrem Centrosoma bezeigt

eine Neigung für die Lagerung in der Nähe jener chromatischen Verbin-

dungsbrücken. Sie erscheint mir auch hier meist als ein dich-

teres, stärker färbbares Körperchen; die radiäre Strahlung in

ihrem Innern kam mir bei weitem nicht in allen Fällen zu Gesichte, woran

übrigens nur Fehler der Technik schuld sein mögen. Das Ceutralkörpercheu

selber ist oft in einem mehr minder breiten hellen Hofe gelegen. Der

Außenraud der Sphäre, im optischen Querschnitt betrachtet, erschien

mir meistenteils nicht glatt, sondern zackig, so daß das ganze Gebilde

etwa die Form eines Sternchens annahm. Von den Spitzen der

Zacken setzt sich ein Strahlensystem weit in das Pro-

toplasma der Zelle hinein fort; häufig erschien mir

das gesamte Protoplasma gegen die Sphäre und ihr

Centrosoma hin strahlig centriert. In einigen Fällen breitete

sich im weiteren Umkreis der Sphäre durch das Protoplasma hin ein

lichter Schein aus, welcher nach außen in einem annähernden Kreis-

bogen seinen Abschluß fand ; dies deutet darauf hin, daß in der nähe-

ren Umgebung der Sphäre das Protoplasma weniger dicht ist als

1) Die eosinophilen Zellen verhalten sich mithin sehr ähnlich wie

die SoLGEE'schen Pigmentzellen. Dort sind die Körnchen, welche

die Sphäre als hellen Fleck erscheinen lassen, von Natur aus gefärbt:

hier müssen dieselben erst mit Farbstoffen impräguiert werden, wenn eine

ähnliche Erscheinung zu Tage treten soll. Da die eosinophilen Körnchen

im Zellleib meist sehr dicht liegen, so erscheint auf sehr du n neu
Schnitten jene Stelle, an welcher die Sphäre liegt, innerhalb der dunklen

Körnermasse geradezu wie ein ausgestanztes Loch.



auderwärts in der Zelle, daher die Tinktion in diesem Bereiche weniger

intensiv ausfällt ^).

Kaninchen: Ich untersuchte das rote Knochenmark von

zwei jungen Tieren. Hier fand ich Sphäre und Cen troso nia in

den eigentlichen Mark

z

eilen. Ein besonderes Interesse boten

mir die Riesenzellen 2). Diese wechseln ihrer Gestalt und ihrer

inneren Struktur nach außerordentlich. Besonders ist es der Kern, der

die mannigfachsten Formen zeigt. Ich greife hier nur einen typischen

Fall heraus, um ihn näher zu charakterisieren. In den Zellen der

gedachten Art ist der Kern kranzförmig, das heißt auf sich selbst im

Kreis zurückgebogen, dabei mit vielerlei Einschnürungen und Ein-

buchtungen versehen, so daß er ein lappiges Kouvolut von sehr wech-

selndem Ansehen bildet. Das Zellprotoplasma färbt sich hier in dem
Fuchsin der BiONDi'schen Lösung im allgemeinen intensiv rot; doch

ist die Kernmasse selber meist an dem größten Teile ihres inneren

und äußeren Umfanges von einer sich nur hellrosa färbenden Plasma-

schicht bedeckt. Im Innern jenes Feldes, welches der Kern-
kranz umfängt, gewahrt man nun, meist von einem stark

roten Kontur eingefaßt, einen hellen Hof, in welchem die
Sphäre und ihr Centrosoma liegen. Im Querschnittsbilde

erscheint die erstere wie ein Sternchen, von dessen Peripherie aus-

gehend radiäre Protoplasmafädchen den erwähnten hellen Hof durch-

1) Ich besitze, vom Jahre 1884 her, eine Anzahl von Schnitten

durch Tritonenlarven, welche mit Chromsäure erhärtet uud mit

Hämatoxyliü — Kalium bichromicum gefärbt wurden. Hier zeigen sich

die Kerne im allgemeineu gut konserviert, während der Erhaltungszustand
des Protoplasmas einiges zu wünschen übrig läßt. Trotzdem gewahrt man
in sehr vielen Leukocyten nicht nur Sphären und Centrosomen, sondern
sehr oft auch eine weit in das Zellprotoplasma hinaus sich
fortpflanzende radiäre Strahlung. In einer mehrkernigen
Zelle war das Centrosoma deutlich verdoppelt; in einer Iteihe von
einkernigen schien das Gleiche der Fall zu sein, doch konnte ich zu
einem definitiven Entscheide hier noch nirgends kommen.

2) Vergl. auch: C. van Bambeke et 0. van dee Stkicht : Caryomitose
et division directe des cellules ä noyau bourgeonnant. Extrait des Annales
de la socie't^ de m^decine de Gand, 1891, p. 14. Die genannten Autoren
finden in den ruhenden Kiesenzellen eine oder auch mehrere At-
traktionssphären. Ich konnte in denjenigen Zellen, welche mit Sicherheit

als im Zustaud völliger Ruhe befindlich betrachtet werden konnten, bis-
her nur eine Sphäre entdecken. Auf der anderen Seite ist längst

bekannt, dafs in den Entwickeluugscyklus der Riesenzelleu vielpolige

Kernfiguren hineingehören; ich konnte au einer Figur bis gegen zwölf
Spindelpole zählen.
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ziehen ; eine interne Strahlung konnte ich jedoch bislang an ihr nicht

mit Sicherheit entdecken.

Von den übrigen Knochenmarkszellen stellen sich namentlich die-

jenigen, deren großer Kern ein schönes und weitläufig gebautes Chro-

matingerüst aufweist, als ein relativ gutes Untersuchungsobjekt dar.

Die Form des Kernes ist auch hier eine äußerst wechselnde; er ist

kugelrund, ovoid, nierenförmig
,

ja mitunter im Kreise auf sich selbst

zurückgebogen. Die Sphäre zeigt sich unter ganz ähnlicher Ge-

stalt wie bei den einkernigen Leukocyten am Salamander; im Quer-

schnittsbilde bemerkt man ein rundliches Scheibchen, in dessen Mitte

das Centrosoma sichtbar ist. Ist der Kern irgendwie eingebuchtet,

so liegt auch hier die Sphäre meist an der konkaven Seite des Kernes;

doch kommen eben Ausnahmen von dieser Regel vor. — An den

eosinophilen Zellen konnte ich sehr vielfach jenen hellen, körn-

chenlosen Fleck konstatieren, innerhalb dessen Sphäre und Centrosoma

jedes Mal gelegen sein muß; und in der That konnte ich diese Dinge

zuweilen an eben jenem Orte wahrnehmen.

Mensch: Ich untersuchte Stücke von pneumonischenLungen;
die einen stammten von einer kindlichen Bronchopneumonie, die an-

deren waren von der genuin pneumonischen Lunge eines Erwachseneu

entnommen. Hier fand ich die Centrosomen und Sphären

in einer großen Anzahl von Fällen in dendesquamierten
gekernten AI veolarepith elien, sowie auch in einker-

nigen und mehr kernigen Leukocyten.
Jene Alveolarepithelzellen boten in jeder Beziehung eine äußerst

wechselnde Erscheinung; es wechselt die Form, die Größe, ferner die

Gestalt und Anzahl der jeweils in einer* Zelle vorhandenen Kerne,

sowie auch die Struktur des Protoplasmas. Nicht eine einzige von

diesen Zellen konnte als normal angesehen werden. Alle waren außer-

ordentlich angeschwollen, und ein großer Teil zeigte sichtlich dege-

nerative Veränderungen. Unter all diesen Elementen konnte ich im

allgemeinen drei Typen festhalten: 1) Zellen mit tief dunkel

gefärbtem, anscheinend homogenem Protoplasma; 2) in dem letzteren

treten einige Vakuolen auf; diese nehmen an anderen Zellen an Zahl

zu, zunächst oft gerade in den inneren Schichten des Plasmas, so daß

diese im Querschnittsbilde wie netzförmig erscheinen, während eine

Außenschicht dichter gefügt ist und daher im ganzen sich viel dunkler

färbt; 3) Zellen, welche im ganzen optischen Querschnitte ein grobes,

netzförmig angeordnetes Balkenwerk erkennen lassen; wahrscheinlich

liegt diesem Bilde eine vakuoläre Struktur der plasmatischen Substanz

zum Grunde. Der Kern aller dieser Zellen zeigt sich bald rundlich,

30
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bald kantig und eckig, teils auch stark eingebuchtet, so daß Lappungen
entstehen, oder er ist auch im Halbkreis gebogen; mitunter zerfällt

er in mehrere Teilstücke. — In dem erwähnten protoplasmatischen

Netzwerk des Zellleibes fiel oft ein ein etwas breiterer K noten-
punkt auf; in vielen Fällen centriert sich das plasma-
tische Balkensystem auf diesen Punkt hin. An letzterem

findet zuweilen eine stärkere Protoplasma-Ansammlung statt, welche

feinkörnig erscheint und an ihren Rändern mitunter sich allmählich

netzförmig auflöst. Dieser besprochene Knotenpunkt oder dieses Proto-

plasmaklümpchen liegt meist weit vom Zellen kern ab, kann

aber auch demselben direkt anliegen; im Innern desselben ge-

wahrt man ein außerordentlich kleines Kügelchen,
sehr häufig auch,ganz nahe bei einan der liegend, deren

zwei. Dies sind unzweifelhaft die Centrosomen. Sie sind

aber so enorm klein, daß die Frage, ob sie immer in doppelter Zahl

vorhanden sind, kaum entschieden werden kann. Die geringe Proto-

plasma-Ansammlungrings um sie herum kann man als (destrukturierte?)

Sphäre betrachten. Daß sich das Plasma des Zellleibes gegen die

letztere hin in radiären Linien anordnet, erscheint nicht auffällig, wenn

man in Rechnung zieht, daß auch bei den sog. mehrkernigen Leuko-

cyten des Salamanders ein gleiches Verhalten der Zellsubstanz in einer

großen Reihe von Fällen beobachtet wurde.

Auch hier findet sich im weiteren Umfange des sphärenartigen

Körpers mitunter jene eigenartige lichte Aufhellungszone, von

der ebenfalls bereits bei den sog. mehrkernigen Leukocyten des Sala-

manders die Rede war, jene Zone, welche nach außen gegen das übrige

Plasma hin in einem der Sphäre annähernd konzentrischen Kreise

abschließt. Es ist mir wenig zweifelhaft, daß auch der sehr deutliche

helle Hof, welcher die Sphäre der Riesenzellen des Kaninchenknochen-

marks umgiebt, eine analoge Erscheinung ist.

Die Alveolen, Alveolargänge und Bronchiolen der von mir unter-

suchten Lungen enthalten außer den abgestoßenen Epithelzellen un-

zählige Leukocyten. Der allergrößte Teil dieser kleinen Zellen war

jedoch in der feineren Struktur so außerordentlich verändert, daß sich

über die Centralkörperchen und Sphären an ihnen nichts ausmachen

ließ. Nur ein Zellentypus ließ etwas davon erkennen. Es handelte

sich hier um Leukocyten, deren meist ansehnlicher Plasmaleib sich

sehr dunkel färbte, und deren kugeliger Kern in der Mehrzahl aller

Fälle die typische chromatolytische Veränderung in zum Teil

prächtiger Ausbildung aufwies. Neben dem Kern bemerkte man viel-

fach einen hellen Hof und in demselben, meist in der Nähe des Kernes,



ein tief dunkel gefärbtes Kügelchen, das Centrosoma. Der helle

Hof mußte hier den Größenverhältuissen nach auf das auch sonst oft

sich heller färbende Mittelfeld der Sphäre bezogen werden ; letztere

wurde nach außen, gegen das Plasma hin, nur in seltenen Fällen durch

eine dunklere Umrandung abgesetzt. Ein besonders deutlicher Fall

von einem Leukocyten, dessen Kern keine chromatolytische Er-

scheinung aufwies, zeigte mir die Sphäre im ganzen dunkler gefärbt

als das Plasma des Zellleibes, von zackigem Kontur und mit hellerem

Mittelfeld, in welchem das Centrosoma lag. Zwei mehrkernige,
innerhalb der Blutbahn befindliche Leukocyten zeigten

die Sphäre sehr deutlich; der eine zeigte auch die oben ausführlich

besprochene lichte Aufhellungszone in der weiteren Cirkumferenz der

Sphäre; auch hier war dieselbe durch einen der Sphäre annähernd

konzentrischen Kreisbogen gegen das übrige Protoplasma abgegrenzt.

Würzburg, am 16. Juli 1891.

Nachdruck verboten.

Der feinere Bau des verlängerten Markes.

Eine vorläufige Mitteilung

von A. KOELLIKEE.

Bei meinen Studien über den feineren Bau des centralen Nerven-

systems hatte ich schon seit langem Gelegenheit, auch das embryonale

Hiuterhirn (Rautenhiru, His) in seinen Basalteilen, dem eigentlichen

verlängerten Marke, der Brücke, den Hirnstielen und den tiefen Teilen

des Kleinhirns, in d^n Kreis der Beobachtungen zu ziehen, und er-

laube ich mir jetzt, einige Thatsacheu, die bei dem Studium dieses

schwierigsten aller Hirnteile, vor allem bei Embryonen und Neuge-

borenen, nach der schnellen GoLGi'schen Methode sich ergaben, vor-

läufig zu verööentlichen, eine ausführlichere Darstellung mit Abbil-

dungen auf später versparend.

In erster Linie bemerke ich, daß eine Reihe von Thatsachen,
die GoLGi, Ramön y Cajal und ich selbst beim Rückenmark auf-

fanden und beobachteten, auch für die Medulla oblongata Geltung

haben. Außerdem finden sich hier auch besondere Verhältnisse, und

geben die nachfolgenden Sätze eine Übersicht des bisher Gefundenen.

30*
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1. Alle motorischen Kopfnerveii, d. h. der Hypo-
glossus, der spinale Teil des Accessor ius (Acc. spinalis),

der aus dem Nucleus ambig u us stammende Teil des
Vagus und Glossopharyngeus, der Facialis, die Portio

minor und die Radix descendens Quinti, der Abducens,
Trochlear is und Oculomotorius entspringen von besonderen

Zellen, die meist haufenweise beisammenliegen und sogenannte Kerne,
besser Ursprungskerne darstellen. Und zwar sind es auch hier,

wie im Marke, in der Einzahl vorhandene Nerven- oder Achsencylinder-

fortsätze, die in Nervenfasern übergehen, während die verästelten

Fortsätze oder Dendriten in gewohnter Weise sich fein verästeln.

2. Alle sensiblen und centripetal leitenden Elemente des X.,

IX., VIT. und V. Nerven, sowie der A cus tic us entspringen nicht im

Gehirn, vielmehr sind die Ansammlungen grauer Substanz, die man
bisher als Kerne dieser Nerven betrachtete, Endstationen der-

selben, die ich schon in einer früheren Arbeit mit His als Endkerne
bezeichnete. Die wirklichen Ursprünge dieser Nerven liegen, wie His

zuerst nachwies, in den Ganglien derselben, außerhalb des Gehirns

(Ganglion jugulare und petrosum, Ganglion nervi cochleae et vestibuli,

Ganglion geniculi, G. Gasseri).

3. In den genannten Endkernen endigen die Fasern der betreffenden

Nerven mit feinsten freien Verästelungen um die Zellen herum, ohne

Verbindungen mit denselben einzugehen, welche Verästelungen mit

denen der sensiblen Wurzelfasern im Marke vollkommen überein-

stimmen.

4 Gewisse sensible Kopfnerven zeigen bei ihrem Ein-

treten in das verlängerte Mark Teilungen ihrer Wurzel-
fasern, wie solche an den sensiblen Wurzelfasern der Rückenmarks-

nerven sich fanden, und zwar vor allem der Nervus cochleae und Nervus

vestibuli, ferner der Vagoglossopharyngeus, andeutungsweise auch die

P. major Trigimini.

5. An allen sensiblen Wurzelfasern finden sich zahl-

reiche Nebenästchen, sogenannte Kollateralen, wie sie

auch an den dorsalen Rückenmarkswurzelfasern vorkommen, Elemente,

die alle mit freien verästelten Enden ausgehen. Am schönsten sind

diese Kollateralen an der aufsteigenden (absteigenden) Quintuswurzel

und an der aufsteigenden (absteigenden) Vago-Glossopharyngeuswurzel

oder dem Fasciculus solitarius.

6. Die longitudinalen Elemente der Rückenmarks-
stränge zeigen in der Medulla oblongata ein doppeltes
Verhalten, indem die einen hier ihr Ende erreichen,
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die anderen zu höhern Hirnteilen weiterziehen. Zu den

letzteren Elementen gehören:

a) die P y r a m i d e n b a h n e n , die durch das ganze verlängerte

Mark, die Brücke und die Hirnstiele zur inneren Kapsel und den

Hemisphären des Großhirns verlaufen
;

b) die Kleinhirnseitenst rangbahn, die unmittelbar in den

Pedunculus cerebelli und in das kleine Hirn eingeht;

c) wahrscheinlich gewisse Teile der Hinterstränge, die ebenfalls,

ohne vorher in grauer Substanz zu enden, ins Cerebellum ein-

treten
;

d) vielleicht auch Teile der Vorderstranggrundbündel, die im

Fasciculus longitudinalis dorsalis mihi (dem hinteren Längs-

bündel der Autoren) verlaufen.

Andere Rückenmarksstränge erreichen ihr Ende in der Medulla

oblongata, wie die Mehrzahl der Fasern der Fasciculi cuneati und

graciles, denen die Kerne dieser Bündel als Endstationen dienen, in

denen ihre Elemente in ähnlicher Weise sich verästeln und mit feinen

Ausläufern enden, wie die sensiblen Wurzelfasern der Kopfnerven und

ihre Kollateralen.

7. Zu allen Kernen der motorischen Hirnnerven
treten Fasern derPyramidenbahn, die teils durch die Ptaphe,

teils durch die Substantia reticularis verlaufen und bei den willkür-

lichen Bewegungen die Einwirkungen des Gehirns auf dieselben ver-

mitteln. Diese motorischen centrifugalen Leitungsbahnen zweiter

Ordnung enden in den motorischen Kernen mit feinen dichten Ver-

ästelungen, die im Hypoglossus-, Facialis- und Trochleariskern am
schönsten ausgeprägt sind.

8. In den motorischen Kernen enden außerdem auch
Fasern der sensiblen centripetalen Bahnen, welche wahr-

scheinlich von Kollateralen der sensiblen Wurzelfasern oder solchen

sensibler Leitungsbahnen zweiter Ordnung abstammen, Elemente, die

bei den Reflexwirkungen sich beteiligen.

9. In allen Ansammlungen grauer Substanz, die nicht unmittel-

bar mit peripherischen Nerven als Endstationen oder Ursprungskerne

in Beziehung stehen, finden sich ausnahmslos feinste Veräste-
lungen und Endigungen von Nervenfasern, welche die betreuen-

den Nervenzellen dicht umgeben. Hierher gehören : die untere Olive

und ihre Nebenkerne, die mediale Nebenolive oder der große Pyra-

midenkern und die dorsale Nebenolive, ferner die eigentlichen Pyrami-

denkerne, die Kerne der Seitenstränge, der Fasciculi graciles et cuneati,



430

die Brückenkerne, die obere Olive, der Trapezkern, der Nucleus

dentatus cerebelli, der Pfropf, Kugel- und Dachkern, die Substantia

nigra der Hirnschenkel, der Locus coeruleus, die Kerne der Raphe. Ja

selbst um die zerstreut und mehr einzeln liegenden Zellen der Sub-

stantia reticularis alba et grisea fehlen solche Verästelungen nicht.

Die Herkunft der betreffenden Nervenfasern ist in den einen Fällen

leichter, in den andern schwieriger oder gar nicht zu ermitteln, und

ist nur so viel sicher, daß dieselben teils sensiblen, teils motorischen

Bahnen zweiter und vielleicht höherer Ordnungen angehören. Am
schönsten sind die erwähnten Verästelungen in der unteren und oberen

Olive und in den Kernen des Cerebellum.

10. Von allen Zellen der eben genannten grauen
Massen der Medulla oblongata und des Cerebellum,
sowie von denen aller Endstationen sensibler Nerven
entspringen allerorts Nervenfasern, die als Leitungsbahnen

zweiter und höherer Ordnungen dienen. Solche Elemente sind die

Schleifenfasern, die als centrale Bahnen der sensiblen Rückenmarks-

nerven anzusehen sind, ferner die denselben sich anschließenden cen-

tralen Bahnen der sensiblen Kopfnerven. Andere solche Bahnen

zweiter oder höherer Ordnung mögen auch centrifugal leiten und zu

den motorischen Systemen gehören, wie vor allem die großen Zellen

der Substantia reticularis und die von den großen DEiTERs'schen Zellen

entspringenden Fasern.

Alles zusammengenommen, würden somit alle Ansammlungen

grauer Substanz auch in der Medulla oblongata, wie im Marke,

z Av e i e r 1 e i Nervenfasern enthalten, und zwar a) zuführende (sen-

siblen oder motorischen Bahnen angehörende), welche mit freien Ver-

ästelungen in denselben enden, und b) ableitende (motorische oder

sensible), welche von den Zellen derselben entspringen.

11. Nicht nur die sensiblen Wurzelfasern, sondern auch viele

Strangfasern der Medulla oblongata besitzen Kollateralen, so vor

allem die longitudinalen Fasern der Substantia reticularis alba et

grisea, die Fasern der Seitenstränge, des Trapezium, die Schleifen-

fasern, die Elemente des Fasciculus longitudinalis dorsalis. Bei den

Pyramidenfasern fand ich die Kollateralen seltener, doch fehlen sie

auch hier nicht. Die Brückenfasern entbehren solcher Elemente in

den Crura ad pontem, zeigen dagegen in der Brücke selbst reichlich

Teilungen und Kollateralen.

12. Die Nervenzellen der Medulla oblongata gehören zu-

meist dem ersten Typus von Golgi an, und habe ich bis anhin noch



keine ausgeprägte Zelle des zweiten Typus gesehen. Wohl aber zeigen

einzelne nervöse Fortsätze Seitenästchen. Im ganzen färben sich diese

Zellen viel schwerer als diejenigen des Markes.

Würzburg, 27. Juli 1891.

Nachdruck verboten.

Nachträgliche Notiz über das Kniegelenk.

Yon W. Bbaxjne u. 0. Fischer,

In unserer Arbeit „Über die Bewegungen des Kniegelenks, nach einer

neuen Methode am lebenden Menschen gemessen", welche in den Ab-

handlungen der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, Band 17,

Nr. 2, 1891 erschienen ist, wurde durch ein Versehen ein wichtiger

Satz fortgelassen, der hier nachgetragen werden soll.

Es wurde in dieser Abhandlung die Behauptung aufgestellt, daß

das menschliche Kniegelenk nur einen Grad der Frei-

heit besitze, aber der experimentelle Beweis dafür nicht beige-

bracht. Derselbe ist darin gegeben, daß bei festgestelltem Ober-

schenkel willkürliche Rotationsbewegungen des Unterschenkels um seine

Längsachse nicht möglich sind. Dagegen lassen sich am Kadaver wie

auch am Lebenden durch passive Gewalt Rotationsbewegungen in

sehr ausgedehntem Grade ausführen, in der Breite, wie die Autoren es

angeben.

Es ist zwar schon auf dem lange vor dem Erscheinen unserer

Arbeit stattgefundenen Berliner Internationalen Kongreß im vorigen

Jahre hierüber berichtet worden ; da man jedoch nicht voraussetzen

kann, daß jeder Leser unserer Arbeit auch die Kongreßberichte genau

kennt, so erschien es uns notwendig, dies hier nachzutragen, und zwar

durch wörtliches Citat der in Berlin vorgetragenen Sätze (Verhandlungen

des X. Internationalen medizinischen Kongresses, Band II, Erste Ab-

teilung, Anatomie, pag 54, § 1 v. o.): „Als wir die Rotationen am

lebenden Menschen kontrollieren wollten, zeigte sich, daß wir wohl

passiv, durch äußere Gewalt, den in rechtwinkliger Beugestellung

herabhängenden Unterschenkel um nahezu 30" rotieren konnten, daß

aber das Individuum selbst durch die eigene Muskel-
aktion keine Drehung zustande brachte. Es war aller-

dings dabei notwendig, um Täuschungen vorzubeugen, den Fuß durch



engen Gipsverband unverrückbar fest mit dem Unterschenkel zu ver-

binden und den Oberscheükel zu fixieren.

Bei weiteren Versuchen an anderen Individuen fand sich zwar

eine Spur von aktiver Rotation ; dieselbe war aber sehr gering gegen-

über der durch äußere Gewalt passiv hervorgebrachten."

Anatomisclie Gesellscliaft.

Dr. Martin Heidenhain in Würzburg ist in die Gesellschaft ein-

getreten.

Personalia.
Würzburg. Dr. Maetin Heidenhain, seit dem 1. Mai Assisttut am

aualomischen Institut, ist seit dem 1. Juni Trosektor der vergleichendeu

Anatomie.

Siena. Dr. Giovanni Maetinoxti, früher Direktor des pathologisch-

anatomischen Museums Riberi in Turin, dann a. o. Professor der patho-

logischen Anatomie in Modena, wurde zum o. Professor der pathologischen

Anatomie in Siena ernannt.

Dr. Cablo Maktinotti ist Prosektor an der Irrenanstalt in Turin.

Die 64. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher

und Ärzte wird, gemäß dem Beschlüsse der vorjährigen Versammlung

zu Bremen, vom 21.— 25. September d. J. in Halle a. S. tagen.

Für die 9. Abteilung , Anatomie, ist einführender Vorsitzender

Geh. Rat Prof. Dr. Welcher, Mühlweg 1, Schriftführer Privatdozent Dr.

Eislee, Schillerstraße 8.

Vorträge sind angemeldet: 1. P. Heezfeld (Halle): Demoustration

einiger Modelle zur Veranschaulichung der wichtigsten Formen der Ge-

lenkhewegungen. — 2. Eislee (Halle): Über den Plexus lumbosacralis

mit Demonstrationen von Zeichnungen. — 3. Welckee (Halle) : Vortrag

mit Demoustrationen, Thema vorbehalten. — 4. Kegmatee (Halle) : Beitrag

zum feineren Bau der Epithelzelle mit Demonstration mikroskopischer

Präparate.

i'roiamaimsche Buchdruckerei (Hermann Pohiej in Jena,
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Litteratur.
1. Lehr- und Handbücher. Bilderwerke.

Behrens, W., Kossei, A., und Schiefferdecker, P., Die Gewebe des

menschlichen Körpers und ihre mikroskopische Untersuchung. Band 2.

Braunschweig, Harald Bruhn, 1891. 8*^. Gewebelehre mit besonderer

Berücksichtigung des menschlichen Körpers von P. Schieffeedeceee und

A. KossEL. Abteilung L XIV, 420 SS. mit 214 Textabbildungen.

(Besprechung folgt.)

Bronn's, H. G., Klassen und Ordnungen des Tierreichs, wissenschaftlich

dargestellt in Wort und Bild. Band V, Abteilung 2: Gliederfüßler;

Arthropoda. Fortgesetzt von A. Gerstaeckee. 29.—31. Lieferung.

S. 801—816 mit 8 Steintafela und 8 Blatt Erklärungen. Leipzig,

Winter'sche Verlagsbuchhandlung, 1891. Zu 1,50 M.

Eschner, M., Bau und Pflege des menschlichen Körpers. Als Erläuterung

bez. Text zu des Verfassers anatomischen Wandtafeln. 2. Aufl. Leipzig,

Leipziger Schulbilderverlag, Wachsmuth, 1891. 8». 55 SS. mit 8 Text-

figuren und 3 farbigen Tafeln. 0,60 M.

3. Zeit- und Gresellschaftsschriften.

Archiv für mikroskopische Anatomie. Herausgegeben von 0. Hertwig

in Berlin, von la Valette St. George in Bonn und W. Waldeyer in
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Berlin. Fortsetzung von Max Schültze's Archiv für mikroskopische

Anatomie, Band XXXVII, 1891, Heft 4. Mit 10 Tafeln und 2 Holz-
schnitten.

Inhalt: F. Hebmann, Beitrag zur Lehre von der Entstehung der karyokinetischen
Spindel. — Max Goldberg, Über die Entwickelung der Ganglien beim Hühn-
chen. — A. S. DoGiEL, Die Nervenendkörperchen (Endkolben VV. Krause) in

der Cornea und Conjunctiva bulbi des Menschen. — W. Nagel, Über die Ent-
wickelung des Uterus und der Vagina beim Menschen. — A. Rollet, Über
die Streifen N (Nebenscheiben), das Sarkoplasma und die Kontraktion der
quergestreiften Muskelfasern. — W. Flemming, Neue Beiträge zur Kenntnis der
Zelle. II. Teil.

Archives de biologie, publikes par Ebouabd van Beneden et Charles

VAN Bambeke. Gand, Leipzig, Librairie Clemm; Paris, G. Massen, 1891.

Tome XI, Fascicule 2.

Bulletins de la societe anatomique de Paris. Anatomie normale,

anatomie pathologique, clinique. Bediges par MM. Toupet et Louis

GüiNON, secretaires. Paris, ü. Steinheil, dditeur. 8*'. Ann^e LXVI^
1891, S^rie V, Tome V, Fase. 13. 14, Juin.

Journal of the Royal Microscopical Society; containing its Trans-

actions and Proceedings and a Summary of current Researches relating

to Zoology and Botany, Microscopy etc. Edited by F. Jeffeey Bell,

A. W. Bennktt, John Mayall, K. J. Heeb and J. Arthur Thomson.

London, Williams and Norgate. 8«. 1891, Part III, June.

La Cellule. Recueil de cytologic et d'histologie g^ne'rale. Publik par

J. B. Cabnoy, G." Gilson, J. Denys. Tome VII, Fasc. 1. Lierre, Lou-

vain 1891,

Inhalt: H. Bolsius, Nouvelles recherches sur la structure des organes segmen-
taires des hirudin^es. — A. van Gebuchten, La structure des centres nerveux

:

la moelle ^piniere et le cervelet. — S. Eamön y Cajal, Sur la structure de
r^corce cör^brale de quelques mammiferes. — V. Scruel, Contribution ä I'^tude

de la fermentation du bacille commun de I'intestin.

The Journal of Anatomy and Physiology normal and pathological.

Conducted by Sir Geoegk Murray Humphry, Sir William Turner and

J. G. M'Kendrick. Vol. XXV, New Series Vol. V, Part IV, July 1891.

London and Edinburgh, Williams Norgate. 8^.

Inhalt: William Turner, Relations of the dentary Arcades in the Crania of

Australian Aborigines. — William Türner, Double right parietal Bone in an
Australian Skull. — Robert Muir, Contribution to the Physiology and Patho-
logy of the Blood. Part HI. — Frederick Tuckerman, Observations on some
Mammalian Taste-Organs. — Shufeldt, R. W., Contributions to the compa-
rative Osteology of arctic and subarctic Waterbirds. — Ambrose Birmingham,
Variability in the Level of Attachment of the lower Limb to the vertebral

Axis in Man. — Joseph Griffiths, Observations on the urinary bladder and
urethra. — Joseph Tillie, The Occurrence of Haemoglobinuria in Blood-pres-

sure Experiments. — Herbert R. Spencer, Ossification in the Head of the

Humerus at Birth. — Charles W. Cathcart, Fusible metal Injections. —
Alexander Miles, Some Applications of the Method of fusible metal Injections.

— W. Ramsay Smith. The muscular Mechanism of Walking. — Allan Macfay-
DKN, Observations upon a Mastitis Bacillus. — Luigi Sala, On the minute
Anatomy of the Pes Hippocampi (Abstract by W. A Tubneb). — Proceedings
of the Anatomical Society of Great Britain and Ireland. — Proceedings of the

Scottish Microscopical Society.
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JoTirnal of Morphology. Edited by C. 0. Whitman with the co-operation

of Edwabd Phelps Allis. Vol. V, No. 1, June 1891. Boston U. S. A
,

Ginn & Co.

Inhalt: W. B. Scott, On the Osteology of Poebrotherium. — Julia B. Platt,

A Contribution to the Morphology of the Vertebrate Head. — E. A. Andrews,

Reproductive Organs of Diopatra. — J. Pl. Mc Mubrich, Contribution on the

Morphology of the Actinozoa. III. — F. Mall, Development of the Lesser

Peritoneal Cavity in Birds and Mammals.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Mathematisch -naturwissenschaftliche Klasse, Band C, Heft I— III,

Jahrgang 1891, Jänner-März. Mit 2 Tafeln. Abteil. I. Enthält die

Abhandlungen aus dem Gebiete der Mineralogie, Krystallographie, Bo-

tanik, Physiologie der Pflanzen, Zoologie, Paläontologie, Geologie, phy-

ßische Geographien und Reisen. "Wien, in Kommission bei F. Tempsky,

1891. M. 2.20.

3. Methoden der Untersuchung und Aufbewahrung.

Mallory, F. B., Phospo-molybdic Acid Haematoxylon. With 1 Figure.

Anatomischer Anzeiger, Jahrg. VI, 1891, No. 13, S. 375—376.

Manouvrier, L., Sur un proce'de d'analyse du poids c^r^bral. Comptes

rendus hebdomadaires de la socie't^ de biologie, Sdrie IX, Tome III,

1891, No. 23, S. 514— 521.

Mayer, Paul, Über das Färben mit Hämatoxylin, Mitteilungen der Zoo-

logischen Station zu Neapel, Band 10, 1891, Heft 1, S 170—186.

Nauwerck, C, Sektionstechnik für Studierende und Ärzte. Jena, Fischer,

1891. 8^. V, 127 SS. mit 41 Abbildungen. 2,50 M.

Nelson, E. M., On Bull's-Eyes for the Microscope. Journal of the Royal

Microscopical Society, 1891, Part 3, S. 309—314.

von Perger, H., Einige Färbeversuche. Schriften des Yereins zur Ver-

breitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien, Band XXXI,
1890/91, S. 413—442.

4. Allgemeines.

(Mehrere Systeme. Topographie.)

Aberle, C, Grabdenkmal, Schädel und Abbildung des Theophrastus Para-

celsus. Beiträge zur genaueren Kenntnis derselben nehst biographischen

Anmerkungen und Litteraturangaben. Sonderdruck. Salzburg, Dieter

in Kommission. III, 74 SS. u. S. 269—580 mit 6 Tafeln. 6 M.

Kundrat, Hans, Über Wachstumsstörungen des menschlichen Organismus.

II. Des Knochensystems. Schriften des Vereins zur Beförderung natur-

wissenschaftlicher Kenntnisse in Wien, Band XXXI, 1890/91, S. 337
— 362.

Noquet, Arrets de d^veloppement et de'formations provoque's par l'hyper-

trophie du tissu adenoide du pharynx nasal; pre'i<entation d'un jeune

homme de 24 ans, porteur de ces arrets de ddveloppement et de ces

deformations. Bulletin medical du Nord, Lille 1891, T. XXX, S. 113; 131.
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Pfitzner, Fall von durch nachweislich 4 Generationen zu verfolgender

Vererbung von überzähligen Fingern und Zehen. Direkte Mitteilung.

Allgemeine raedicinische Centralzeitung, Jahrg. LX, 1891, No. 53,

S. 1221.

5. Zellen- und Gewebeleki-e.

Andrews, E. A., Reproductive Organs of Diopatra. (Eierstock ; Sperma-

tozoen.) Journal of Morphology, Vol. V, No. 1, S. 113—124. 2 Taf.

Auerbach, Leopold, Über einen sexuellen Gegensatz in der Chromato-

philie der Keimsubstanzen, nebst Bemerkungen zum Bau der Eier und

Ovarien niederer Wirbeltiere. Sitzungsberichte der Kgl. Preufs. Aka-

demie der Wissenschaften zu Berlin, 1891, Band XXXV, S. 713—750.
Behrens, W., Kos sei, A., und Schiefferdecker, P., Die Gewebe

des menschlichen Körpers und ihre mikroskopische Untersuchung. (S.

oben Kap. 1.)

Bolsius, H. (Soc. J.), Nouvelles recherches sur la structure des organes

segmentaires des hirudin^es. La Cellule, Tome VII, Fase. 1, S. 1— 77.

3 Taf.

Dogiel, A. S., Die Nervenendkörperchen (Endkolben W. Kkattse) in der

Cornea und Conjunctiva bulbi des Menschen. Mit 2 Tafeln. Archiv

für mikroskopische Anatomie, Band 37, 1891, Heft 4, S. 602—619.

Ehrlich, Zur Geschichte der Granula. S.-A. 4 S>>.

Flemming, W., Neue Beiträge zur Kenntnis der Zelle. Teil II. Mit

3 Tafeln. Archiv für mikroskopische Anatomie, Band 37, 1891, Heft 4,

S. 685—751.
Hermann, F., Beitrag zur Lehre von der Entstehung der karyokinetischen

Spindel. Aus dem anatomischen Institut der Univ. Erlangen. Mit 1

Tafel und 2 Holzschnitten. Archiv für mikroskopische Anatomie,

Band 37, 1891, Heft 4, S. 569—586.
Pictet, C, Recherches sur la Spermatogenese chez quelques inverte'br^s

de la Mdditerranee. Avec 3 planches. Mitteilungen der Zoologischen

Station zu Neapel, Band 10, 1891, Heft 1, S. 75— 152.

Eollett, A., Über die Streifen N (Nebenscheiben), das Sarkoplasma und

die Kontraktion der quergestreiften Muskelfasern. Mit 1 Tafel. Archiv

für mikroskopische Anatomie, Band 37, 1891, Heft 4, S. 654—684.
Steinhaus, Julius, Über abnorme Einschlüsse in den Zellkernen mensch-

licher Gewebe. Aus dem pathologischen Laboratorium der Universität

zu Warschau. Mit einer Tafel. Centralblatt für allgemeine Pathologie

und pathologische Anatomie, Band II, 1891, No. 14, S. 593—601.
Ziegler, H. E., Die biologische Bedeutung der amitotischen (direkten)

Kernteilung im Tierreich. Biologisches Centralblatt, Band XI, 1891,

No. 12. 13, S. 372—389.

6. ßewegungsapparat.

a) Skelett.

Bellini, La face externe du f^mur est aussi libre d'insertion musculaire

que la face interne. Bulletins de la socidte anatomique de Paris,

Annee LXVI, Serie V, Tome VI, 1891, Fase. 12 et 13.
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Birmingham, Am.bro8e, Variability in the Level of Attachment of the

lower Limb to the vertebral Axis in Man. The Journal of Anatomy

and Physiology, Vol. XXV, New Series Vol. V, 1891, Part IV, S. 526

—534.'

Cunningham, D. T., The Skeleton of the Irish Giant, Cornelius Ma-

grath. With 2 Plates. The Transactions of the Royal Irish Academy,

Vol. XXIX, 1891, Part XVI, S. 553—612.
Duroziez, P., Coeur et thorax. (S. unten Kap. 7.)

Holl, M., Über die Entwickelung der Stellung der Gliedmaßen des

Menschen. Mit 1 Tafel. Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wissensch. in

Wien, Math.-naturw. Klasse, Band C, Abt. III, Febr. 1891, S. 12—61.
Wien 1891, Komm. Tempsky.

Holl, M., Suir omodinamia delle cinture scapolare e pelviea. Monitore

zoolog. ital., Anno II, No. 6— 7, 15 Luglio, 1891. Firenze. 15 SS.

5 Figg.

Kundrat, Hans, Über Wachstumsstörungen des menschlichen Organis-

mus. II. Des Knochensystems. (S. oben Kap. 4.)

Lavocat, Determination rationelle des pieces sternales chez les animaux
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Äufsätize.
Nachdruck verboten.

Sulla radice dorsale del nerro ipoglosso nelF uomo e nei

mammiferi domestici.

Nota anatomica del Dott. Giulio Kazzandeb.

Docente di Anatomia ed Assistente nell' Istituto anatomico

della E. Universitä di Padova.

Con una figura.

II Mater ^) trovö nel cadavere d'un uomo, che una delle radici

del vago presentava un ganglio, e propriamente lä, dove quella radice

si univa al tronco principale del detto nervo per passare con esso

attraverso 11 forame iugulare. Dal ganglio passava al nervo ipoglosso

un ramoscello, che da Mayer fu considerato come una radice dorsale

del nervo in discorso. Arnold ^
) dice , che nell' uomo le radici del

nervo ipoglosso ricevono talvolta un ramo anastomotico dalla radice

posteriore del I. nervo cervicale, perö egli non vide mai una radice

dorsale del nervo ipoglosso indipendente e provvista di un ganglio.

Anche Vulpian ^) descrive nell' uomo un caso, nel quale 1' ipoglosso

1) Über das Gehirn , das Rückenmark und die Nerven. Verhand-

lungen der Kais. Leopold. Carolin. Akademie der Naturforscher, 1833.

2) Handbuch der Anatomie des Menschen, 2. Bd., Freiburg i. Br.,

1851.

3) Sur la raciue posterieure ou ganglioanaire du nerf hypoglosse.

Journal de la Physiologie du BHOWN-SEauAED, 1862.
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oflFriva una radice dorsale provvista di un ganglio. Secondo W. Krause')

in una delle radici del nervo ipoglosso s'incontra ma molto di rado

un piccolo ganglio accessorio, il quale spetta forse ad un ramo ana-

stomotico, che unisce la radice anzidetto ad una delle radici del nervo

vago. Egli asserisce inoltre, che il nervo ipoglosso assume in rari

casi, prima che penetri nel forame condiloideo anteriore, un ramoscello

dalla radice posteriore del primo nervo cervicale, Chiarugi^) trovo

in un bambino di due anni una radice dorsale rudimentale del nervo

ipoglosso, lunga e sottile, che si associava alia radice dorsale del I,

nervo cervicale. Essa era fornita di un ganglio, il quale stava apposto

al tronco del nervo accessorio senza che avesse tuttavia con questo

nessuna unione nervosa. La radice in discorso si continuava poi nel

gruppo caudale delle radici del nervo ipoglosso.

Come si rileva da questi cenni storici, il numero delle osservazioni

pubblicate nella letteratura intorno ad una radice dorsale del nervo

ipoglosso con ganglio per quanto riguarda Tuomo, e molto scarso.

Nella maggior parte dei casi, queste osservazioni non sono concludenti,

perche non dimostrano contemporaneamente in modo chiaro i rapporti

della detta radice con gli altri nervi. Cosi per esempio nel caso di

Mayer il ganglio stava in una delle radici del nervo vago e come

fu osservato giustamente dal Henle^), non si conosce quale fosse

r andamento delle fibre nervöse in quel ramo che univa il ganglio al

nervo ipoglosso, e che il Mayer considero come una radice dorsale.

E incerto cioe, se le fibre decorrevano dal vago all' ipoglosso, o vice-

versa. VuLPiAN stesso mette in dubbio la significazione del suo caso.

Rimane quindi soltanto la osservazione del Chiarugi , la quale prova

r anormale esistenza nell' uomo di una radice dorsale del nervo ipo-

glosso, fornita di un ganglio.

Pill precise sono le comunicazioni degli autori intorno ad una

radice dorsale del nervo ipoglosso con ganglio, nei mammiferi domestic!.

Cosi il Mayer asserisce *), che nel vitello la radice dorsale del nervo

1) Anatomische Varietäten, Tabellen etc. Nell' opera: Handbuch der

menschlichen Anatomie von C. Fr. Th. Krause. Dritte neu bearbeitete

Auflage von W. Krause, 3. Bd., Hannover, 1880, pag. 203.

2) Sulla esistenza di una radice dorsale rudimentale con ganglio per

il nervo ipoglosso nell' uomo. E. Accademia dei Fisiocritici in Siena.

Bollettino della Sezione dei cultori delle scienze mediche, Anno VI,

1888, Fascicolo 2, pag. 57, Siena.

3) Handbuch der systematischen Anatomie des Menschen, 3. Bd.

Zweite Abteil. Nervenlehre. Braunschweig, 1873, S. 449.

4) 1. c.
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ipoglosso viene formata da due sottiti ramoscelli nervosi, che si origi-

nano dalla faccia posteriore del midollo allungato, e sono provvisti di

un piccolo ganglio apposto all' accessorio senza essere congiunto con

questo nervo. Dal ganglio parte un ramo nervoso rotondeggiante e

alquanto grosso , che passa attraverso un forame del primo dentello

del legamento denticolato per congiuugersi al cordone caudale della

radice anteriore. Lo stesso fatto avviene secondo il Mayer, nel

majale ed anche nel cane (Canis molossus) ; ma egli non trovo il ganglio

nel bracco, nel gatto e nell' agnello. Nel cavallo lo stesso autore vide

pure un ganglio, ma non pote stabilire con sicurezza, se esso non

spettasse piuttosto che all' ipoglosso al nervo accessorio. Secondo

il VuLPiAN ^), la radice dorsale del nervo ipoglosso nel cane si origina

dalla faccia posteriore del midollo allungato, in una linea che e nella

continuazione di quella, da cui derivano le radici dell accessorio, ed

essa s' incrocia nel suo ulteriore decorso col tronco del nervo accessorio.

La sede del ganglio e variabile; essa si trova nella maggior parte

dei casi vicino al tronco dell' accessorio ; ma giace spesso a distanza

varia da questo nervo, stando invece piu vicino alia radice anteriore

del nervo ipoglosso; alle volte il ganglio e vicinissimo al punto di

unione fra la radice anteriore e posteriore del nervo ipoglosso. Secondo

lo stesso autore, 1' ipoglosso offre anche nel gatto una radice dorsale

con ganglio, e deriva anche in questo animale dal midollo allungato

oppure da una delle radici dell' accessorio, e s' incrocia poi con questo

ultimo nervo. II Vulpian constato nel majale rapporti simili a quelli

da lui veduti nel cane e nel gatto. II Frorief ^) noto la presenza

di una radice dorsale del nervo ipoglosso con ganglio , nei feti di

agnello e di bue. Essa derivava dalla faccia dorsale del midollo

allungato.

II caso osservato da me di una radice dorsale del nervo ipo-

glosso con ganglio, nell' uomo, si trovava al lato sinistro di un indi-

viduo adulto. Essa si originava dal midollo allungato, rimpetto al

r entrata dell' arteria vertebrale nella cavita cranica, al di sopra della

piu alta fra le radici del nervo accessorio provenienti dal midollo

allungato, e stava in una linea che era la continuazione di quella,

lungo la quale emergeva la radice poc' anzi nominata e le altre radici

1) 1. c.

2) Über ein Ganglion des Hypoglossus und Wirbelanlagen in der

Occipitalregion. Archiv für Anatomie und Physiologie, Anatom. Abteil.,

1882.
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inferiori dell' accessorio provenienti dal midollo allungato. La radice

in discorso presento del lutto I'aspetto di una radice dell' accessorio,

€ cio non soltanto per il modo di originarsi, ma anche perche essa

dopo aver incrociato I'arteria vertebrale, si addossava al tronco dell'

accessorio e precisamente al suo lato interuo e decorreva parallela

<5on esso in alto. Arrivata all' altezza del forame condiloideo anteriore,

la radice acceunata formava un piccolo gangiio, che era addossato al

lato interno del tronco dell' accessorio, dopo di che si continuava in

un filamento, che portandosi all' iunanzi (ventralmente) verso il forame

condiloideo anteriore si univa alia radice ventrale del nervo ipoglosso.

Dei mammiferi domestici ho esaminato il cane domestico in par-

€cchi esemplari ed un feto di bue giä molto progredito nel suo

sviluppo. Nel primo trovai costantemente nell' ipoglosso una radice

dorsale. Essa e sempre molto sottile e si origina dal midollo allun-

gato. II suo rapporto colle radici dell' accessorio provenienti dal

midollo allungato e diverse nei singoli casi, inquantoche essa nasce

talvolta in un punto del midollo allungato che e pin ventrale della

linea, da cui partono le radici dell' accessorio, tal altra invece in un

luogo che giace nella continuazione di quella stessa linea. In questo

ultimo caso la radice dorsale anzidetta presenta del tutto I'aspetto di

una radice dell' accessorio. In un cane vidi, che una radice pro-

veniente dal midollo allungato si divideva in due rami ;
1' uno dei

quali passava al tronco dell' accessorio; I'altro invece costituiva una

radice dorsale del nervo ipoglosso, la quale si ripiegava ventralmente,

al lato interno del nervo accessorio, senza contrarre pero nessuna

unione nervosa con questo. Poscia il ramo stesso formava un gangiio

e si univa infine alia radice ventrale del XIF.

La radice dorsale del nervo ipoglosso nel cane si presenta general-

mente nel modo ora descritto. Essa cioe si origina dal midollo allun-

gato, si porta al tronco dell' accessorio e si ripiega ivi in direzione

ventrale, procedendo verso la radice ventrale a cui da .ultimo si unisce.

Varia soltanto il suo rapporto col tronco dell' accessorio, inquantoche

essa decorre talvolta per un certo tratto eutro la guaina del nervo

poc' anzi menzionato, cosicche in questo tratto la radice e visibile sol-

tanto dopo la incisione di quella guaina. Altre volte al contrario

essa non ha nessun legarae col tronco dell' accessorio, decorrendo

affatto libera al lato interno di esso.

Nel cane il gangiio della radice dorsale dell' ipoglosso era collo-

cato nei casi da me esaminati piii o meno discosto dal tronco dell'

accessorio. Una volta solamente lo trovai al lato dorsale di quest'

ultimo nervo, ma si poteva tuttavia staccarnelo senza alcuna prepa-

razione.
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II feto di bue presentö i rapporti seguenti: la radice dorsale del

primo nervo cervicale era composta di parecchi fascetti, i quali passanda

dorsalmente al tronco dell' accessorio si portavano alia radice ventrale.

Pill oltre verso il cervello ed a qualche distanza da questi fascetti si

originava da un punto piii ventrale del midollo un ramo nervoso, il

quale decorreva obliquamente in direzione caudale e ventralmente al

tronco deir accessorio. II ramo stesso formava poscia un ganglio gia

neir interno del sacco durale. Un fascetto nervoso partendo da questo

ganglio si portava alia radice dorsale del primo nervo cervicale. ün altro

fascetto, che partiva pure da quel ganglio, procedeva alia radice ven-

trale deir ipoglosso, passando in fianco all' accessorio. Non potrei

decidere, se il ramo nervoso poc' anzi menzionato (che nasceva diretta-

mente dal midollo allungato) rappresentasse una radice dorsale inrii-

pendente del nervo ipoglosso con ganglio, e desse un ramo anasto-

motico alia radice dorsale del primo nervo cervicale, oppure se si

dovesse riguardarlo invece quale parte costituente di questa radice,

che staccatasi dagli altri fascetti inviasse un ramo anastomotic© alia

radice ventrale del nervo ipoglosso; e il ganglio appartenesse quindi

alia radice dorsale del primo nervo cervicale. II ramoscello in

questione era bensi, come ho giä detto, staccato dai fascetti che com-

penevano la radice dorsale del primo nervo cervicale e decorreva

ventralmente al tronco dell' accessorio, mentre i fascetti proprii alia

radice dorsale del primo nervo cervicale gli passavano dorsalmente, —
Conviene ricordare per altro che la radice dorsale del I. nervo cervi-

cale presenta almeno nell' uomo spesso una disposizione simile. Si

vede cioe che se la radice dorsale del primo nervo cervicale viene

costituita da parecchi fascetti, questi possono originarsi da punti

diversi del midollo, alcuni cioe piii dorsali ed altri piii ventrali.

Quindi potrebbe accadere qualche volta un fatto simile anche negli

animali. Di piü, nel feto di bue da me esaminato non trovai che la

radice dorsale del primo nervo cervicale presentasse pur essa un

ganglio. Per queste ragioni, il ganglio contenuto in quel ramo nervoso

che decorreva isolatamente
,
potrebbe interpretarsi quäl ganglio inter-

vertebrale della radice dorsale del primo nervo cervicale. II signi-

ficato morfologico di quel ramo nervoso isolato rimane per conseguenza

incerto. Esso rappresenta forse una radice dorsale indipendente del

nervo ipoglosso con ganglio, da cui un ramo anastomotico andava alia

radice dorsale del primo nervo cervicale; raa e anche possibile che

avesse la significazione di un fascetto staccato da quella radice, il

quale raandasse un ramo anastomotico alia radice ventrale del nervo

ipoglosso. Ammettendo, che quest' ultima interpretazione sia la piü
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giusta, allora la disposizione da me osservata nel feto di bue corri-

sponderebbe a quella che si nota nell' uomo, quando la radice ventrale

del nervo ipoglosso riceve un ramo anastomotico dalla radice dorsale

del primo nervo cervicale.

Riguardo al mio reperto concernente la radice dorsale dell' ipo-

glosso neir uomo, e degno di nota, che in questo caso la detta radice

si comportava riguardo al suo modo d'origine e riguardo al suo

Spiegazione della tavola.
La figura si riferisce al caso di una radice dorsale del nervo ipoglosso con ganglio,

nell' uomo.
1. Nervo acustico ; 2. nervo glossofaringeo; 3. nervo vago ; 4. radice ventrale del

nerve ipoglosso ; 5. ganglio della radice dorsale del nervo ipoglosso ; 6. radice dorsale

del nervo ipoglosso; 7. tronco del nervo accessorio ; 8. arteria vertebrale ; 9. ingrossa-

mento nodoso del tronco dell' accessorio; 10. la radice piu alta dell' accessorio prove-

niente dal midollo allungato. che si pianta nel punto anzidetto (9) dell' accessorio; 11. radice

ventrale del primo nervo cervicale; 12. ganglio nella radice dorsale del primo nervo

cervicale; 13. la inferiore fra le radici dell' accessorio provenienti dal midollo allungato;

14. radice dorsale del primo nervo cervicale; 15. un fascetto della radice dorsale del

secondo nervo cervicale, che separate dagli altri fascetti della nominata radice, si originava

in vicinanza immediata alia radice dorsale del primo nervo cervicale; 16. una radice

spinale dell' accessorio; 17. radice dorsale del secondo nervo cervicale; 18. radice dor-

sale del terzo nervo cervicale.

32
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decorso, in maniera analoga a quella, in cut si comporta la stessa

radice nei mammiferi domestici, e che il uiio si distingue dal caso

del Chiarugi in cio, che quest autore vide la radice dorsale del

r ipoglosso originarsi non dal midollo allungato, ma dalla regione della

radice dorsale del primo nervo cervicale.

Nachdruck verboten.

Ein neues Verfahren zur Herstellung trockener Hirnpräparate.

Von Dr. L. Stieda,

Professor der Anatomie a. d. Universität zu Königsberg i. Pr.

Das hier mitgeteilte Verfahren, durch Anwendung von sog. Öl-

firnis trockene Hirnpräparate herzustellen, schließt sich an ältere,

bereits bekannte Verfahrungsweisen an. Ich bin zu diesem Verfahren

gelangt, als ich die bisher üblichen Methoden prüfte.

Mein Verfahren besteht in Folgendem:

Die Gehirne von Menschen und Tieren werden zuerst — unmittel-

bar nach der Herausnahme aus der Schädelhöhle — in eine konzen-

trierte Lösung von C 1 o r z i n k (Zincum chloratum) gelegt. Die Lösung

muß so stark sein, daß das hineingelegte Hirn darin schwimmt. Ich

fertige die Lösung so an, daß ich eine beliebige Menge des Salzes in

ein Gefäß mit Wasser werfe, bis sich kein Salz mehr löst: in einer

solchen konzeiitrierteu Lösung schwimmt das Hirn. Nach 2—3 Tagen

ist das Gehirn fester geworden; es hat eine seifenartige Konsistenz

gewonnen, während gleichzeitig die Pia (mit Arachnoidea) sich mit

Leichtigkeit abheben und entfernen läßt.

Nun wird die Pia so vollständig als möglich abgezogen, nament-

lich vorsichtig aus der Tiefe der einzelnen Furchen hervorgezogen.

Jetzt kann das Gehirn als Ganzes weiter behandelt werden, oder es

kann in einzelne Stücke (z. B. Hemisphären, Hirnstamm u. a.) zerlegt

und dann weiter behandelt werden. Nun bringe man die ganzen Ge-

hirne oder die einzelnen Stücke in Spiritus, und zwar in 96-grädigeD.

In diesem Alkohol bleibt das Gehirn etwa 14 Tage, doch empfiehlt es

sich, den Alkohol 2—4 mal zu wechseln.

Ist den Präparaten durch den Alkohol möglichst alles Wasser ent-

zogen worden, sind die Präparate somit genügend gehärtet, so werden

sie in Terpentin gelegt. Ich habe sowohl den (gereinigten) fran-
zösischen als auch den polnischen Terpentin mit demselben

Erfolg angewendet, doch gebe ich dem polnischen Terpentin den Vor-

zug, weil derselbe billiger als der französische ist. Im Terpentin können

die Präparate oder Gehirne 2, wohl auch 4 Wochen liegen. Es ist
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zweckmäßig, auch hier ein- oder zweimal die Flüssigkeit zu wechseln.

Die Dauer des Verweilens ist von der Temperatur abhängig. Während

des Winters habe ich die Gläser mit den Präparaten in den Ofen,
während des Sommers an die Sonne gestellt; in der gewöhnlichen

niedrigen Zimmertemperatur geht der Prozeß des Eindringens des Ter-

pentins zu langsam vor sich. Haben die Präparate durch das Verweilen

in Terpentin eine eigentümlich glasige, leicht durchsichtige Beschaffen-

heit angenommen, so können sie aus dem Terpentin entfernt werden.

Zuletzt kommen die Präparate in sog. Ölfirnis; der Ölfirnis,

wie er im Handel vorrätig ist, wird von den Malern zum Anstreichen

von Holzgegenständen benutzt, um die letzteren zum Anstrich mit

Ölfarbe vorzubereiten. Der käufliche Ölfirnis wird fabrikmäßig dar-

gestellt, indem Leinöl mit Blei oder Mangan gekocht wird. In diesem

Ölfirnis müssen die Gehirnpräparate mindestens 14 Tage liegen, sie

können aber auch ohne Gefahr 4 Wochen oder länger darin verbleiben.

Die herausgenommenen Präparate werden dann auf Fließpapier ge-

legt, damit sie trocknen; in etwa 8 Tagen ist der Trockenprozeß be-

endigt. Die Gehirne sind trocken, matt an der Oberfläche, heller oder

dunkler braun gefärbt. Freilich ist auch an solchen Gehirnpräparaten

eine Schrumpfung zu konstatieren, allein dieselbe ist nicht sehr

bedeutend. Das Präparat verliert etwa ein Viertel des ursprünglichen

Volumens: die Gehirne haben etwa den Umfang von Gehirnen, die in

Spiritus stark erhärtet worden sind.

Wenn man will, kann man die einzelnen Präparate noch lackieren,

d. h, mit Damarlack überziehen, dabei geht das matte Aussehen der

Oberfläche verloren, die Oberfläche erscheint glänzend.

Die fertigen Gehirne oder Gehirnpräparate werden auf Glastellern

unter Glasglocken aufbewahrt.

Die hier beschriebene Methode liefert trockene, harte, gut

aussehende und bequem aufzubewahrende Präparate; namentlich gut

geraten Präparate der Hemisphären. Man kann die Präparate stets

gut zum Studium der Hirnwindungen benutzen ; man kann die Prä-

parate beim Unterricht den Zuhörern in die Hand geben, ohne daß

ein Zerquetschen oder ein Zerdrücken, wie an Spiritus-Gehirnen, zu

befürchten ist.

Diejenigen Forscher, welchen mit der Methode Teichmann's

(Krakau), Gehirn mit Damarharz zu behandeln, bekannt sind, werden

erkennen, daß mein Verfahren sich eng an das TeicHxMANn's an-

schließt. Eben dadurch , daß ich das TEiCHMANN'sche Verfahren

prüfte, bin ich auf die Anwendung des Ölfirnisses gekommen.

Herr Professor Teichmann hatte in Berlin, während des inter-

nationalen medizinischen Kongresses 1890, Gehirne ausgestellt, über

32*
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deren Herstellung er freundlichst Auskunft gab. Teichmann härtete

die Gehirne in Alkohol, um ihnen den Wassergehalt zu entziehen,

brachte sie dann in Terpentin und zuletzt in Damarharz oder

Damarlack. Ich habe nach dieser Vorschrift einige Präparate an-

gefertigt und kann mich über die Resultate sehr befriedigend aus-

sprechen : ich erhielt trockene, harte, recht gut aussehende, freilich etwas

stark geschrumpfte Präparate, die sich zum Unterricht, wie zum

Studium sehr gut benutzen lassen. Was mich dazu bestimmte, diese

Methode zu verlassen, war einmal der hohe Preis des Damarlacks —
im Vergleich zu dem geringen Preis des Ölfirnisses — sowie die Schwierig-

keit, die Gehirne in gehöriger Weise mit Damarharz zu durchtränken,

als auch schließlich das starke Schrumpfen der Präparate. — Ein

Kilo Damarlack kostet hier in Königsberg etwa 5 Mark, und zur

Durchtränkung eines Hirns sind etwa 1 Vg Kilo nötig. Der Ölfirnis

dagegen ist sehr billig, 1 Liter kostet nur 80 Pfennig, und 2 Liter

sind völlig ausreichend , um ein Gehirn zu konservieren. Überdies

erfordert die Durchtränkung des Gehirns mit Damarharz einen Apparat

mit gleichmäßig erhöhter Temperatur. Schließlich schrumpfen , wie

bemerkt, die Gehirne infolge der Durchtränkung mit Damarlack doch

recht bedeutend.

Schließlich noch ein paar Worte über einige andere bisher übliche

Verfahrungsweisen, Gehirnpräparate zu konservieren. Über das allbe-

kannte Verfahren, die Gehirne in Spiritus aufzubewahren, habe ich

kaum etwas zu sagen : jedermann kennt die Vorteile und die Nachteile

dieser Methode. Daß gut gehärtete Spiritusgehirne unter günstigen

Umständen sich sehr lange erhalten lassen, davon habe ich sichere

Belege unter Händen : das hiesige anatomische Institut besitzt noch

eine Anzahl von Hirnpräparaten , die Burdach angefertigt hat ; die

Präparate sind in ganz vortrefflichem Zustande. — Allein diese Prä-

parate sind jederzeit geschont worden ; wollte man dieselben beim

Unterricht vielfach benutzen, wollte man dieselben den Zuhörern in die

Hand geben, so wären die Präparate sehr bald dem Untergang geweiht.

Ich habe den Versuche gemacht, die Hirne resp. die Hirnhemisphären,

die in Alkohol gehärtet waren, mit einer Celloidinlösung zu be-

streichen und die so bestrichenen Gehirne in einem 50-gräd. Alkohol

aufzubewahren. Solche Gehirne erweisen sich beim Unterricht recht

brauchbar, sie sind fest und bröckeln nicht; allein gerade zum Stu-

dium der Furchungen und Windungen erweisen sie sich unzweckmäßig,

weil durch das Celloidin die Furchen gefüllt wurden und mehr oder

weniger verstreichen.

Bekannt ist, daß nach Behandlung des Gehirns mit Spiritus die
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Pia mater sich sehr schwierig von der Oberfläche abziehen läßt ; meist

werden kleine Partien des Hirns mit entfernt, und die Oberfläche wird

dadurch uneben. In bezug hierauf ist die Anwendung von Chlor-
zink ein sehr wesentlicher Fortschritt.

Wer hat das Chlorzink zum ersten Mal zur Erhärtung von Ge-

hirn angewandt? Ich lese bei Bischoff (Die Großhirn-
windungen des Menschen, München 1868, S. 11), daß er seit

Jahren zur Konservierung von Leichen Chi or zink benutzt und dabei

die Bemerkung gemacht hat, daß dieses Verfahren oder auch das

bloße Einlegen in Chlorzinklösung ganz vorzüglich geeignet ist, um
das Gehirn einem genaueren Studium zugänglich zu machen. „Es

wird dadurch erhärtet", schreibt Bischoff, „aber nicht in der Art, wie

durch Weingeist, der das Gehirn zwar hart, dann aber auch unnach-

giebig und brüchig macht. Das Chlorzink erhält das Gehirn nach-

giebig und zähe und giebt ihm doch die nötige Festigkeit. Zugleich

gewährt das Chlorzink die großen Vorteile, daß man die Pia mater

sehr leicht, sehr rein und glatt und sehr schnell von dem Gehirn und

aus den Furchen entfernen kann, was bei in Weingeist gelegenen Ge-

hirnen durchaus nicht der Fall ist. So kann man an einem mit Chlor-

zink behandelten Gehirne die Windungen ganz vollständig voneinander

sondern, zwischen sie mit dem Finger eindringen, sie hin und her

legen und wenden, die verschiedeneu Tiefen der Einschnitte unter-

suchen und die Augen mit den Fingern unterstützen, um die richtige

Gruppierung der Windungen aufzufassen. Dieses alles gewährt eine

solche Erleichterung für das Studium der Hirnoberfläche, daß ich

dieses Verfahren nicht genug empfehlen kann. Nur muß ich be-

merken, daß man die Gehirne nicht zu lange in Chlorzink liegen

lassen darf. Da das Präparat immer sauer reagiert, so bringt es, nach-

dem es zunächst das Eiweiß gerinnen gemacht, später eine Erweichung

hervor. Dieser Wirkung möge man durch späteres Einbringen in nicht

zu starken Weingeist vorbeugen." — Ich habe diese Worte Bischoff's

hier wiederholt, weil darin die Vorzüge des Chlorzinks in bezug auf die

Erhärtung von Gehirn in ausgezeichneter Weise ausgedrückt sind.

Bischopf fügt in einer Anmerkung hinzu : „Aus einer Note bei

Gratiolet (Memoire sur les plis cerebraux de Thomme, Paris 1854,

p. 11) ist zu ersehen, daß ein Pariser Modelleur Stalh sich ebenfalls

des Chlorzinks zur Erhärtung des Gehirns bediente, um nachher einen

Abguß von demselben zu machen; es scheint aber nicht, daß Gra-

tiolet dasselbe Verfahren bei seineu anatomischen Untersuchungen

des Gehirns angewendet hat."

Seit Bischoff ist das Verfahren, Gehirne mit Chlorzink zu be-

handeln und später in Alkohol aufzubewahren, vielfach ausgeübt w^orden.
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Eine ganz besondere Bedeutung hat die Behandlung des Gehirns

mit Chlorzink dadurch gewonnen, daß Giacomini (Turin) das in Chlor-

zinklösung erhärtete Gehirn später mit Glycerin behandelte (Guido

alio studio delle circonvoluzioni cerebrali dell' uomo, 2^ edizione,

Torino 1884, S. 7—11). Giacomini eihärtete das Gehirn zuerst in

Chlorzink, dann in Alkohol, zuletzt in Glycerin — das Nähere mag in der

ausführlich gegebenen Beschreibung nachgelesen werden. Das Verfahren

GiAcoMiNi's giebt ganz vortreffliche Resultate: ich habe bei einem

Besuch in Turin Gelegenheit gehabt, mich von den zahlreichen aus-

gezeichneten Präparaten der Sammlung des Herrn Prof. Giacomini

zu überzeugen. Ich habe die Methode selbst geprüft und habe mit

dieser zufrieden stellende Resultate erlangt. Ein ganz besonderer

Vorzug der nach dieser Methode angefertigten Präparate besteht

darin, daß die Gehirne nicht geschrumpft sind, und daß sie bei einer

gewissen Festigkeit immerhin noch eine gewisse Weiche besitzen, die

ein tieferes Eindringen in die Furchen leicht möglich macht. Zu Studien-

zwecken sind die Präparate entschieden sehr geeignet. Allein zum
Unterricht sind die Präparate nicht geeignet: ich habe wieder-

holt die Beobachtung gemacht, daß vielen Ärzten wie Studierenden das

Ergreifen der klebrigen mit Glycerin behandelten anatomischen Präparate

(Gelenkpräparate, Herzen, Muskelpräparate) sehr unangenehm ist. Das

Gleiche gilt von den Glycerin - Hirnen ; das Anfassen derselben wird

vermieden. Andrerseits ist aber das Angreifen und Anfassen der

Präparate den Präparaten selbst sehr wenig zuträglich. Ich habe eine

Zeit lang derartige Glycerin-Hemisphären und Glycerin-Hirnstämrae

während der Vorlesungen den Zuhörern in die Hand gegeben ; das

Resultat war in bezug auf die Präparate sehr wenig erfreulich. Die

Hirnpräparate verwandeln sich in eine klebrige, schmierige Substanz.

Die von Flesch angegebene Modifikation des Verfahrens, mittelst

Glycerin Gehirnpräparate herzustellen, habe ich nicht besonders ge-

prüft. Ich vermag daher kein Urteil darüber zu fällen, ob vielleicht

seine Präparate haltbarer und fester sind als die auf dem gewöhn-

lichen Wege mit Glycerin erlangten (Max Flesch, Unters, zur Tech-

nik der Konservation von Gehirnpräparaten, Anat. Anzeiger, IL Jahrg.,

1887, No. 10, S. 294—295 — und: Präparate des Gehirns und anderer

Organe, welche durch Behandlung mit Subhmat-Glycerin zu dauernder

Aufbewahrung in trockenem Zustande konserviert sind, Mitteil, der

Naturforsch. Ges. zu Bonn a. d. Jahre 1887, No. 1169—94, S. 13 u. 14).

G. Schwalbe (Straßburg) ist bei seiner Paraffin - Methode von

demselben Gedanken geleitet worden wie ich. „Es schien mir schon

längst ein erstrebenswertes Ziel, unter den Studierenden während der

Vorlesungen eine genügende Menge zerstörungssicherer Gehirnpräparate
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verteilen zu können" (Über Herstellung von trockenen Gehirnpräparaten

für den anatomischen Unterricht, Anat. Anzeiger,!. Jahrg., 1886, No. 12,

S. 322—325). Das von Schwalbe empfohlene Verfahren : Behandlung

der Gehirne mit Alkohol, dann Durchtränkung mit Terpentin und end-

lich Imprägnierung mit Paraffin ist ursprünglich von Fredericq er-

funden (Sur quelques proced6s nouveaux de preparation des pieces

anatomiques seches, Bull, de l'Acad. royale de Belgique, 2. S6r. Tom.

41, No. 6, 1876). Schwalbe hat das Verfahren etwas modifiziert, inso-

fern er die Durchtränkung mit Paraffin in anderer Weise herbeiführt

als Fredericq, um dadurch die Schrumpfung zu vermeiden. — Die

Methode Fredericq-Schwalbe giebt ganz unzweifelhaft sehr gute nach

allen Richtungen hin brauchbare Präparate. Allein es sind bestimmte

Vorrichtungen zur Herstellung der Präparate notwendig. Wärmekasten,

Paraffinbad sind nicht überall zu haben; ihre Anwendung erfordert

viel Vorsicht und Erfahrung, ist deshalb nur in gut eingerichteten

anatomischen Instituten möglich, w^o ein großes Dienstpersonal zur Ver-

fügung steht. — Ich gebe meiner Methode — Durchtränkung der Ge-

hirne mit Ölfirnis — unbedingt den Vorzug, weil diese Methode sehr

einfach und ohne große Vorbereitungen und Apparate anwendbar ist.

Das Verfahren, mittelst Salpetersäure Gehirne zu erhärten,

habe ich nicht geprüft. Das Verfahren ist, soweit mir bekannt, zu-

erst von Broca in ausgedehntem Maße geübt worden (Broca, Sur la

preparation des hemispheres cerebraux, Revue d' anthropologic

T. XIII, 1884). Im Anschluß hieran hat Duval eine Veränderung

der BROCA'schen Methode vorgeschlagen, insofern er die in Salpeter-

säure getrockneten Hirne schließlich noch in Paraffin taucht (Giacomini

1. c, p. 9). Wo DuvAL sein modifiziertes Fredericq - BROCA'sches

Verfahren veröflfenthcht hat, ist mir unbekannt, in dem Buche Giaco-

MiNi's finde ich kein Citat. Das Verfahren Broca ist freilich sehr

einfach, allein die Präparate schrumpfen so sehr bedeutend, daß ihre

Verwendung beim Unterricht doch leicht sehr falsche Vorstellungen

zu erzeugen imstande ist.

Vor kurzem ist noch eine neue Methode empfohlen worden, um
mittelst Carb Ölsäure Gehirne zu konservieren (0. Rosenbach-

Breslau, Eine einfache Methode zur Härtung und Konservierung des

Gehirns zu Demonstrationszwecken, im Centralblatt für Nervenheil-

kunde von Erlenmeyer, XII. Jahrg., 1889, No. 6). Das Verfahren

besteht im wesentlichen in Folgendem: Die Gehirne werden mit der

Pia in eine 8— 10 "/p wäßrige, etwas Alkohol enthaltende Carbolsäure-

lösung gebracht, nach einigen Tagen wird die Pia abgelöst, was sehr

leicht zu bewerkstelligen ist. Nach einigen weiteren Tagen ist das

Gehirn völlig gehärtet ; es kann trocken oder in einer 3—5 "/o alko-
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holigen Carbollösung aufbewahrt werden. Diese Methode habe ich

— weil sie sehr einfach ist — geprüft; aber ich habe keine Veran-

lassung, dieselbe zu loben. Einmal ist das Abziehen der Pia, auch

wenn es mit 2 Pincetten erfolgt, eine sehr unangenehme Arbeit — die

konzentrierte Carbolsäurelösung wirkt auf die Haut der Finger be-

kanntlich sehr unangenehm. Ferner dauert das Trocknen der Präparate

sehr lange, und sind die Präparate endlich getrocknet, so erscheinen

sie dunkel und sind sehr auffallend geschrumpft, so daß sie zum Unter-

richt sich nicht mehr eignen. Bewahrt man die Präparate in Alkohol

auf, so hat man alle Nachteile der weichen und feuchten Präparate,

dazu kommt nach meinen Erfahrungen noch ein Übelstand hinzu, der

sich bei allen Präparaten zeigt, die in einem Gemisch von Alkohol und

Carbolsäure aufbewahrt werden: die Präparate werden sehr dunkel.

Vielleicht, daß noch andere Methoden, als die hier angeführten

und kritisierten, zur Herstellung von Hirnpräparaten angegeben worden

sind : mir sind keine andern bekannt. Doch sei hier zum Schluß noch

an die Verwendung von Chromsäurelösungen (Müller'sehe

Flüssigkeit und doppeltchromsaures Kali) erinnert. Man könnte viel-

leicht der Erhärtung durch Wasserentziehung in Alkohol eine Er-

härtung in Chromsäurelösung vorausgehen lassen, um die Farbenunter-

schiede der grauen und weißen Substanz am Schnittpräparat hervor-

treten zu lassen, und danach das Präparat mit Terpentin und
Ölfirnis behandeln. Es sollte mich freuen, wenn meine Mitteilung

zu weiteren Versuchen auf diesem Gebiete Anlaß giebt.

Königsberg i. Pr., 22. Juli 1891.

Nachdruck verboten.

Zur Frage des anatomischen Unterrichts und die Verhand-
lungen über denselben auf dem Ärztetag zu Weimar.

Von Trof. H. Stkahl, Marburg.

Am 22. und 23. Juni a. c. fand zu Weimar der 19. deutsche Ärzte-

tag statt. Derjenige Gegenstand der Tagesordnung, welcher allseitig

das meiste Interesse fand, war unzweifelhaft die Frage der Organisa-

tion des medizinischen Unterrichtes. Da ich Gelegenheit hatte, den

Weimaraner Verhandlungen beizuwohnen und mich an der Diskussion

über die vorgeschlagenen Verbesserungen speziell des anatomischen Unter-

richtes selbst zu beteiligen, so glaube ich dem mir von selten einiger

Fachgenossen geäußerten Wunsche folgen zu dürfen, den anatomischen

Kollegen einen kurzen Bericht über die Verhandlungen, soweit dieselben

eben den anatomischen Unterricht betrafen, zu geben. Ich beschränke
mich aber dabei lediglich auf eine ganz kurze Wiedergabe der wich-
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tigeren Vorkommnisse, soweit ich solche ohne schriftliche Notizen liefern

kann und verweise in betreff Einzelheiten Interessenten auf den dem-

nächst erscheinenden Bericht des ärztlichen Vereinsblattes.

Ehe ich aber auf diesen Gegenstand eingehe, möchte ich einen

Aufsatz hier erwähnen, der sich mit der Frage des anatomischen

Unterrichtes befaßt, und, da er im ärztlichen Vereinsblatt (No. 229,

p. 172) zum Abdruck gekommen ist, sich vermutlich der Kenntnis

weiterer Kreise der Fachgeuossen wenigstens vorläufig entziehen würde,

wenn man ihn nicht auch an anderer Stelle bespräche.

Es ist ein Artikel von A. Hartmann -Berlin: „Der anatomische

Unterricht in Paris und London", der über diesen eine Reihe auch

für den Kachmann außerordentlich dankenswerter Mitteilungen bringt.

An diese schließt sich jedoch eine Darstellung von der Lehrmethode

auf unseren deutschen Instituten, die mit der Wirklichkeit doch gar

wenig übereinstimmen dürfte; Hartmann hat zwar gelegentlich der

Verhandlungen in Weimar anerkannt, daß dieselbe keine allgemeine

Giltigkeit haben solle ; seine Sätze sind aber einerseits ganz allgemein

gefaßt und in diesem Sinne von Fachleuten aufgenommen worden, und

andererseits kann ich nach meinen Kenntnissen über den Betrieb ana-

tomischer Institute kaum annehmen , daß auch nur für einzelne der-

selben eine derartige Behandlung des Unterrichts möglich sei, wie sie

Hartmann schildert.

So wird wohl niemand daran zweifeln, daß auch wir in Deutsch-

land ebenso wie unsere ausländischen Kollegen bemüht sind, den

Unterricht auf „den allein richtigen Standpunkt des Anschauungs-

unterrichtes" nicht nur, sondern nach Kräften auf den der eigenen

praktischen Thätigkeit der Lernenden zu stellen.

Daß wir den Studierenden für ihre Arbeit nicht die anatomischen

Sammlungen zur Verfügung stellen, wie gewünscht wird, wird uns

wohl niemand verdenken, der einen Einblick in die Mühen der Her-

stellung und Erhaltung einer guten anatomischen Sammlung hat. Zu-

dem ist eine ganze Reihe von Sammlungspräparaten in der Hand des

Studenten von keinem oder nur sehr bedingtem Wert und pflegen

außerdem etwa ausgegebene Präparate, wie man z. B. in der osteo-

logischen Vorlesung zu sehen Gelegenheit hat, vielfach nicht gerade

in verbessertem Zustand in unsere Hände zurückzugelangen.

Einzelne Präparate, die sich hierzu eignen, besonders von den

Studenten selbst gefertigte, wird man dagegen gewiß überall gern

auch zum eigenen Studium zur Verfügung stellen.

Auch der histologische Unterricht dürfte durchgehends anders

sein, als Hartmann denselben schildert ; auch hier ist nur von gründ-

licher eigener praktischer und dauernder Thätigkeit ein Erfolg zu er-
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warten ; ich glaube kaum, daß ein Unterricht wie der erwähnte Pariser,

von 18 Tagen und täglich 2 Stunden Arbeitszeit gewandte Histologen

als Ergebnis liefern wird.

Wenn Hartmann zum Beweise ungenügenden mikroskopischen

Unterrichtes die Anführungen von His (s. d. Zeitsch. Bemerkungen

über die ärztliche Vorprüfung vom Standpunkt des anatomischen

Unterrichts) für seine Ansichten zu verwerten sucht, daß ein Kandi-

dat Russ auf dem Objektträger als Knorpelzellen mit Kernen und

Kapseln demonstriert hat, so scheint mir aus dieser Mitteilung ledig-

lich das eine hervorzugehen, daß der betreöende Kandidat die ihm

zu Gebote stehenden praktischen Unterrichtsmittel überhaupt nicht

benutzt hat; hierfür aber die Methode des Unterrichts verantwort-

lich zu machen, dürfte wohl kaum angängig sein.

Überhaupt habe ich meinerseits die Ausführungen von His nur

so aufgefaßt, daß nach der Ansicht von His unsere Examenordnung

unzweckmäßig sei und ungeeigneten Elementen den Zutritt zur ärzt-

lichen Praxis verstatte, nicht aber, daß unsere gesamte Unterrichts-

methode zum alten Eisen geworfen werden könne.

Da wir es bedauert haben würden, wenn Ansichten, wie die von

Hartmann entwickelten, bei den Kollegen allgemeineren Eingang finden

und damit andererseits in Weimar bei den Verhandlungen über den

anatomischen Unterricht auch Fachleuten wenigstens Gelegenheit ge-

geben sei, nötigenfalls an der Diskussion sich beteiligen zu können,

so wurde ich neben Anderen von selten des Marburger ärztlichen

Vereins mit dessen Vertretung auf dein Ärztetag zu Weimar betraut.

Was die Verhandlungen des Ärztetages anlangt, so war von selten

der Kommission, welche die Unterrichtsfrage vorberaten hatte, unter

einer Reihe anderer Thesen als No. H, 1 der Satz aufgestellt worden :

„In der Anatomie ist auf eine gründlichere und ausgiebigere

praktische Ausbildung zu dringen."

Hierzu war von selten des Bezirksvereins Leipzig als Abänderungs-

vorschlag eingegangen:

„In der Anatomie ist eine gründlichere Ausbildung im Sinne der

topographisch-chirurgischen Anatomie anzustreben."

Ich glaube, daß die Fassung der These, wie dieselbe von selten der

Kommission vorgeschlagen war, wohl kaum den Beifall der Anatomen

gefunden hat, denn man kann unzweifelhaft aus derselben herauslesen,

daß der anatomische Unterricht, wie er heute geboten wird, im allge-

meinen nicht gründlich und nicht ausgiebig genug sei, um dem Studie-

renden die als Grundlage so überaus notwendige anatomische Ausbildung

Zu verschaffen. Und hiergegen ist denn auch bereits von anatomischer

Seite (vergl. Ärztl, Vereinsblatt, No. 230) Einspruch erhoben worden.
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Zur Begründung der These wurde von selten des Herrn Refe-

renten bei den Weimaraner Verhandlungen unter Anerkennung der

Leistungen einzelner anatomischer Institute ein Bild von dem ana-

tomischen Unterricht gegeben, wie er für die große Mehrzahl der

Fälle doch wohl nicht ganz zutreffend ist.

Es war dasselbe vielleicht eben mit Rücksicht darauf, daß es

zur Begründung eines Verbesserungsvorschlages dienen sollte, in etwas

dunkleren Farben gehalten , als erforderlich. Es gipfelte schließlich

darin, daß im allgemeinen der Student in einem Semester Anatomie

höre und in einem anderen etwas praktisch thätig sei.

Ich glaubte demgegenüber besonders hervorheben zu dürfen, daß

thatsächlich die Mehrzahl unserer Studierenden nicht einen, sondern

zwei Winter auf den anatomischen Instituten praktisch thätig ist,

Ausnahmen, wie überall, auch hier selbstverständlich zugegeben. Im
allgemeinen wird ja gerade der Seziersaal von der Mehrzahl der Stu-

denten fleißig besucht, und läßt sich speziell für Marburg an der Hand

unserer Präpariersaal-Listen zeigen, daß ein sehr erheblicher Prozent-

satz eine ganze Leiche im Laufe von zwei Wintern durchpräpariert.

Bei Gelegenheit dieser Besprechungen konnte ich auf die Aus-

führungen von Kollegen Hartmann zu sprechen kommen , dieselben

jedoch im Interesse einer nicht zu weiten Ausdehnung der Diskussion

nur in wenigen Worten erwähnen.

Derjenige Punkt, in welchem thatsächlich der Unterricht in der

Anatomie für die Studierenden einer wesentlichen Verbesserung fähig ist,

ist zweifellos der der praktischen topographisch-anatomischen Ausbildung

durch eigene Arbeit an der Leiche. Wennschon es auch nur freudig zu

begrüßen wäre, wenn wir bei verbessertem Leichenmaterial dem Stu-

dierenden noch mehr, als es bis jetzt geschieht, Gelegenheit geben

könnten, sich systematisch-anatomisch zu beschäftigen — für die not-

wendige Ausbildung halte ich den heutigen Modus für ausreichend —
so wäre es von unzweifelhaft größerem Vorteil, wenn wir das Material

und die Studenten die Zeit für praktische topographisch- anatomische

Arbeiten zur Verfügung hätten. Nach den mannigfachsten, kaum weiter

auszuführenden Richtungen ließe sich alsdann die Ausbildung verbessern.

Mit Rücksicht hierauf und auf die oben angeführten Punkte be-

antragte ich, die These über den anatomischen Unterricht, in geringer

Modifikation des Leipziger Verschlacktes zu formulieren :

„In der Anatomie ist eine gründliche praktische Ausbildung —
auch im Sinne der topographischen Anatomie — anzustreben."

Nun wird eine Verbesserung des Unterrichtes in dieser Beziehung

aber für eine große Zahl von Instituten nur möglich sein bei gleichzeitiger

nicht unbedeutender Aufbesserung des Leichenmateriales.
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Es schien mir nicht ohne Wert, wenn diejenigen Institute, welche

sich um Aufbesserung ihres Leichenmaterials bemühen, in diesen ihren

Bemühungen auch eine Unterstützung von seiten der Ärzte fänden,

auf die sie an geeigneter Stelle hinweisen könnten. Ich schlug des-

halb vor, der These zuzufügen „unter thunlichster Aufbesserung des

Leichenmaterials''; doch fand dieser letzte Vorschlag zu meinem leb-

haften Bedauern nicht die genügende Unterstützung, während die

erste von mir erbetene Änderung der These angenommen wurde.

Aus dem weiteren Verlauf der Diskussion, an der sich eine Reihe

von Kollegen beteiligten, möchte ich als bemerkenswert noch hervor-

heben, daß von Seiten des Ärztevereins Mainz der Antrag gestellt

wurde, es sollte fernerhin von den Studierenden der Nachweis einer

zweisemestrigen Thätigkeit auf dem Seziersaal als Bedingung für die

Zulassung zum Examen gefordert werden; es wurde dieser Antrag

jedoch abgelehnt, da mit Recht gegen denselben eingewendet wurde^

daß das Verlangen eines solchen Nachweises aus manchen Gründen

unzweckmäßig sei ; sicherlich schon deshalb, weil es an jedem einheit-

lichen Maßstab fehle, nach welchem die Ausstellung oder die Verwei-

gerung des Zeugnisses gehandhabt werden solle.

Auch das Verlangen nach dem Nachweis der Anfertigung einer

bestimmten Reihe von Präparaten wurde in der Diskussion ge-

streift, dabei aber bemerkt, daß, so wünschenswert dasselbe an und

für sich sei, dabei zugleich die weitere Frage erhoben werden müßte,

was denn zu geschehen habe, wenn einzelne Institute mit ihrem

Materiale nicht in der Lage seien, den Anforderungen, welche alsdann

von Seiten der Studenten gestellt werden können, zu entsprechen.

Ein Eingehen auf eine Reihe von eingebrachten Abänderungsvor-

schlägen der Thesen, die in Zusammenhang mit Neuordnung des Examens

standen, wurde für diesmal abgelehnt, da dieser Gegenstand bereits im

vorigen Jahre durchberaten war.

Im großen und ganzen ging durch die gesamten Verhandlungen

das Bestreben, möglichst ausgiebige eigene praktische Thätigkeit für

den Studenten zu ermöglichen, nicht allein in den klinischen, sondern

auch in den sogenannten theoretischen Fächern, welche allerdings ihren

Namen längst nicht mehr zu Recht führen, und darin werden sich die

Wünsche der Praktiker mit denen der Anatomen durchaus begegnen.

Anatomisclie Gesellscliaft.
Quittungen. Beiträge haben gezahlt: für 1891 die Herren G.

Martinotti und M. Heidenhain, — für 1891 und 92 die Herren Less-

haft und Claus. — Abgelöst hat die Beiträge durch Zahlung von 50 M.

Herr Eugen Dubois, z. Z. in Toeloeng-Agoeng (Niederl. Ostindien).

Der Schriftführer: K. Bardeleben.

irommannscho Buchdruckerei (Ilormann Polila) In Jena.
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von Aug. Hirsch. Bericht für das Jahr 1890. Aus Jahresbericht für

die gesamte Medicin. Berlin 1891, Band 1, S. 1—231.
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Journal de mierographie. Histologie humaine et comparee. — Ana-
tomie vdgetale. — Botanique. — Zoologie. — Bact^riologie. — Appli-

cations diverses du microscope. — Eevue bi-mensuelle des travaux

frangais et Strangers publice sous la direction du Dr. J. Pellxtan.

Paris, Bureaux du Journal, 17, Eue de Berne. 8<*. Annee XV, 1891,

No. 6.

Internationale Monatsschrift für Anatomie und Physiologie. Her-
ausgegeben von E. A. ?ch1fee in London, L. Testüt in Lyon und
W. Kbause in Göttingen, Paris, Haar et Steinert, Leipzig, Georg
Thieme; London, Williams and Norgate. S^. Band VIII, 1891, Heft 8.

Mit 2 Tafeln. 10 Mk.

Inhalt: A. Nicolas, Contribution ä l'ötude des cellules glandulaires. Las dements
des canaUcules du rein primitif chezles mammiferes. Continuation. — A. Eusso,

Eicerche citologiehe sugli elementi seminali delle Ophiureae (spemiatogenesi-

oogenesi). Morfologia dell' apparecchio riproduttore. (Con 2 tavole). — A.

Stocquärt, Note sur les poides et les dimensions chez l'enfant. — Watson,
Dr. Koch's Cure.

Verhandlungen des X. internationalen medieinischen Kongresses.
Berlin, 4.— 9. August 1890. Herausgegeben vom Eedaktionskomitee.

Berlin, Hirschwald, 1891. 8*^.

Band IL 5. Abteilung, Innere Medicin, V, 216 SS.

„ V. 16. ,, Mediciuische Geographie und Klimatologie, IV, 78 SS.

„ V. 14. „ Zahnheilkunde, IV, 146 SS.

Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie und für mikrosko-
pische Technik. Unter besonderer Mitwirkung von L. Dippel, Max
Flesch, P. Schieffebdeckeb, Akthub Wichmann herausgegeben von

W. J. Behbens in Göttingen. Braunschweig, Harald Bruhn. 8°.

Band VIII, Heft 2, 1891. Mit 8 Holzschnitten.

Inhalt: S. Czapski, Die voraussichtlichen Grenzen der Leistungsfähigkeit des Mi-
kroskops. — H. Henking, Methoden bei entwickelungsgeschichtlichen Unter-
suchungen an Insekteneiern. — E. Fick, Zur Technik der GoLoi'schen Fär-
bung. — L. Edinger, Ein neuer Apparat zum Zeichnen schwacher Vergröße-
rungen. — E. Neühauss, Das Magnesium-Blitzlicht in der Mikrophotographie.
— W. Behrens , Gläser zum Aulbewahren von Immersionsöl. — A. Koch,
Apparat zum Filtriren bakterienhaltiger Flüssigkeiten. — M. Nikiforoff, Mi-
kroskopisch-technische Notizen. — E. Thoma, Eine Entkalkungsmethode.

3. Methoden der Untersuchung und Aufbewahrung.

Behrens, "W., Gläser zum Aufbewahren von Immersionsöl. Zeitschrift

für wissenschaftliche Mikroskopie und mikroskopische Technik, Bd. VIII,

1891, Heft 2, S. 184—185.

Cornevin, Ch., Traite de zootechnic generale. Fascicule II. Paris 1891.

S». J. B. Bailliere et fils. S. 213—1088.
Czapski, S., Die voraussichtlichen Grenzen der Leistungsfähigkeit des

Mikroskops. Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie und für mi-
kroskopische Technik, Band VIII, 1891, Heft 2, S. 145—155.

Duval, M., La technique microscopique. Paris 1891. 12^. 315 SS.

avec figures.

Edinger, Ludwig, Ein neuer Apparat zum Zeichnen schwacher Ver-
größerungen. Mit 1 Holzschnitt. Zeitschrift für wissenschaftliche Mi-

33*
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kroskopie und für mikroskopische Technik, Band YIII, 1891, Heft 2,

S. 179—181.
Fiek, Hudolf, Zur Technik der GoLoi'schen Färbung. Zeitschrift für

wissenschaftliche Mikroskopie und für mikroskopische Technik, Bd. VIII,

1891, Heft 2, S. 168—178.
Gage, Simon, H., et Gage, M™« Suzanna, P., Coloration et conservation

permanentes des ^l^ments histologiques isol^s par la potasse caustique

ou l'acide nitrique. Communication au congres des microscopistes

americains. Journal de micrographie, Annee XY, 1891 , No. 2. S. 43
—47.

Garbini, H., Manuale per la tecnica del microscopio. (S. Kap. 1.)

Gaudenzi, Carlo, Un nuovo strumento per le misure angolari del capo.

Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale, Vol. XII,

Fase. 3— 4, 1891, S. 305—322.
Harke, Th., Ein neues Verfahren, die Nasen-Kachenhöhle mit ihren

pneumatischen Anhängen am Leichnam ohne äußere Entstellung frei

zu legen. Mit 3 Holzschnitten. Archiv für pathologische Anatomie

und Physiologie, Band 125, 1891, Heft 2, S. 410—413.
Henking, H., Methoden bei entwickelungsgeschichtlichen Untersuchungen

an Insekteneiern. Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie und
für mikroskopische Technik, Band VIII, 1891, Heft 2, S. 156— 167.

Kaes, Th., Die Anwendung der WoLTEEs'schen Methode auf die feinen

Fasern der Hirnrinde. Vorläufige Mitteilung. Neurologisches Central-

blatt, Jahrgang X, 1891, No. 15, S. 456—459.
Koch, Alfred, Apparat zum Filtriren bakterienhaltiger Flüssigkeiten. Mit

1 Holzschnitt. Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie und für

mikroskopische Technik, Band VIII, 1891, Heft 2, S. 186—187.
Kroenig, Georg, Beiträge zur bakteriologischen und klinischen mikrosko-

pischen Technik. Mit 2 Abbildungen im Texte, Verhandlungen des

X. Kongresses für innere Medicin zu Wiesbaden vom 6. April 1891,

S. 404—408.
Neuhauss, R., Das Magnesium-Blitzlicht in der Mikrophotographie. Zeit-

schrift für wissenschaftliche Mikroskopie und für mikroskopische Technik,

Band VIII, 1891, Heft 2, S. 181— 184.

Nikiforoff, M., Mikroskopisch-technische Notizen. Zeitschrift für wissen-

schaftliche Mikroskopie und mikroskopische Technik, Band VIII, 1891,
Heft 2, S. 188—190.

Schulze, Adolf, The new apochromatic Micro-objectives and Compensating
Oculars of Gael Zeiss. Proceedings and Transactions of the Natural

History Society of Glasgow. New Series, Vol. II, 1890, S. 154— 162.

Thoma, Richard, Eine Entkalkungsmethode. Zeitschrift für wissenschaft-

liche Mikroskopie und mikroskopische Technik, Bd. VIII, 1891, Heft 2,

S, 191—192
Turner, E. H., On the Difference between the visual and actinic Foci

of Microscopical Objectives. Manchester microscopical Society. Trans-

actions and annual Report 1890, S, 80—89.

Unna, Einige neue Methoden zur tinctoriellen Isolierung von Bakterien.

Berliner klinische Wochenschrift, Jahrg. 28, 1891, No. 31, S. 773—774.
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4. Allgemeines.

(Mehrere Systeme. Topographie.)

Güttinger, Hans, Die Veränderung der Struma und des Halsumfanges
bei Kekruten während des Militärdienstes. Inaugural-Dissertation. Zürich
1891. 80. 49 SS.

Lehfeldt, E., Medicinisches Taschenwörterbuch der deutschen, englischen und
französischen Sprache, nebst einer Auswahl der gebräuchlichsten lateini-

schen Ausdrücke und einer vergleichenden Tabelle der Medicinalgewichte
und Temperaturskalen. Berlin, Boas und Hesse, 1891. 8^. 380 SS. 6 M.

Nieraeyer, Hugo, Ein Fall von periodischem Pigmentwechsel bei einem
Kaffern. Monatshefte für praktische Dermatologie, Band XIII, 1891,
No. 3, S. 100—102.

Priem, F., L'evolution des formes animales avant l'apparition de l'homme.
Paris 1891, 12«. 384 SS. avec 175 figures.

5. Zellen- und Gewebelehre.

Andrews, On the Formation and Calcification of the Enamel. Verhand-
lungen des X. internationalen medicini sehen Kongresses zu Berlin,

4.-9. August 1890, Band II, Abteil. 14, 1891, Zahnheilkunde, S. 44
— 51. Discussion.

Ciaccio, G. V., Nuove investigazione microscopiche interne alle piastre

nervöse finali sui tendini delle 5 classi de' vertebrati. Rendiconte delle

sessioui della R. Accademia delle scienze dell' istituto di Bologna, 1889/90,

S. 19—20.
Francke, C, Die menschliche Zelle. Grundzüge ihres Daseins und ihrer

Gesundheitspflege. Cellular-Biolegie und Cellular-Hygiene. XVI. 746 SS.

mit 240 Abbildungen und 2 Tafeln. Leipzig, G. Thieme, 1891. 10 Mk.
Gassier, Hermann, Die motorische Endplatte und ihre Bedeutung für

die periphere Lähmung. Mit 4 Tafeln. Arbeiten aus dem medicinisch-

klinischen Institute der K. Ludwig-Maximilians-Uciversität zu München.
Band II, Hälfte 1, 1890, S. 1—48.

Hacker, Valentin, Die Richtungskörperbildung bei Cyclops und Cantho-

camptus. Verläufige Mitteilung. Berichte der naturforschenden Gesell-

schaft zu Freiburg i. B., Band VI, Heft 1, 1891, S. 30—32.
Haycraft, John Berry, Über den feineren Bau des gestreiften Muskel-

gewebes mit besonderer Berücksichtigung einer neuen Methode zur

Untersuchung desselben durch Abdrücken des Gewebes auf Kollodium.

Aus dem physiologischen Laboratorium der Universität zu Edinburgh.

Mit 1 Tafel. Zeitschrift für Biologie, Band XXVIII, Neue Folge Band X,

1891, Heft 2, S. 105—129.
Heidenhain, Martin, Über die Centralkörperchen und Attraktienssphären

der Zellen. Anatomischer Anzeiger, Jahrg. VI, 1891, No. 14 und 15,

S. 421—427.
Knüpflfer, Adam, Über den unlöslichen Grundstoff der Lymphdrüsen-

und Leberzelle. Dorpat 1891, Schnakenburg. 27 SS. 8^. Inaugural-

Dissertation.
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Löwit, M., Ueber Neubildung und Beschaffenheit der weifsen Blutkörper-

chen. Ein Beitrag zur Zellenlehre. Aus dem Institute für experimen-

telle Pathologie zu Innsbruck. Mit 3 Tatein. Beiträge zur pathologischen

Anatomie und zur allgemeinen Pathologie, Band X, 1891, Heft 2, 3.

S. 213—297.
Magini, G., Ancora sulla ubicazione del nucleolo nella cellula nervosa

motoria. Archivio di psichiatria, scienze penali ad antropologia crimi-

nale, Vol. XII, 1891, Fase. 3. 4, S. 363—364.

Marshall, A. Milnes, Some recent Developments of the Cell -Theory.

Manchester microscopical Society. Transactions and annual Report, 1890.

19 SS.

Mihajlovits, Nicolaus, Beitrag zur Kenntnis des inneren Baues der quer-

gestreiften Muskelfasern. Aus dem physiologischen Institute der Kgl.

Ungar. Universität zu Budapest. Centralblatt für Physiologie, Band V,

1891, No. 10, S. 265—270.
Morgenstern, Neue Untersuchungen über die Entwickelung des Zahn-

beins. Verhandlungen des X. internationalen medicinischen Kongresses

zu Berlin, 4.-9. August 1890, Band II, Abteil. 14, 1891, Zahnheil-

kunde, S. 117—119.
Neue Untersuchungen über die Entwickelung des Schmelzes.

Ibidem S. 119. Discussion.

Nicolas, A., Contribution ä l'^tude des cellules glandulaires.
^

I. Les ele-

ments des canalicules du rein primitif chez les mammiferes. Conti-

nuation. Internationale Monatsschrift für Anatomie und Physiologie,

Band 8, 1891, Heft 8, S. 289—292. A suivre.

Ranvier, L., Transformation in vitro des cellules lymphatiques en clasmo-

tocytes. Communication faite ä l'academie des sciences le 6 avril 1891.

Journal de micrographie, Annee XV, 1891, No. 6, S. 169—171.

Ranvier, L., De l'endotheliura du pdritoine et des modifications qu'il enbit

dans Tinflammation exp^rimentale. Communication faite ä l'academie

des sciences le 20 april 1891. Journal de micrographie, Ann^e XV,

1891, No. 6, S. 171—175.
Russo, Achille, Eicerche citologiche sugli elementi seminali delle Ophiu-

reae (spermatogenesi-oogenesi). Morfologia dell' apparecchio riproduttore.

Con 2 tavole. Internationale Monatsschrift für Anatomie und Physio-

logie, Band VIII, 1891, Heft 8, S. 293—329.

Schiefferdecker, P., und Kossei, A., Gewebelehre. (S. vorige No.

Kap. 1 und unten.)

Schmidt, Martin B., Über die Altersveränderungen der elastischen Fasern

in der Haut. Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie,

Band 125, 1891, Heft 2, S. 239—257.

Schneider, E. C, Untersuchungen über die Zelle. Sonderdruck. 46 SS.

mit 2 Tafeln. Wien, Holder, 1891. 8«. 0,40 Mk.

Schuberg, Über den Zusammenhang von Epithel- und Bindegewebszellen.

Physikalisch-medicinische Gesellschaft zu Würzburg. XI. Sitzung 1891.

Münchener medicinische Wochenschrift, Jahrg. 38, 1891, No. 32, S. 563.

Solger, Über Saftbahnen des Hyalinknorpels. Greifswalder medicinischer

Verein. Sitzung vom 6. Juni 1891. Deutsche medicinische Wochen-

schrift, Jahrg. 17, 1891, No. 34, S. 1016—1017.



467

Straus, J., Sur la morphologie de la cellule bacterienne. Leqon d'ouver-

ture du cours de pathologie experimentale ä la faculte de medecine de

Paris. Journal de micrographie, Annee XY, 1891, No. 6, S. 175— 183.

(Vgl. A. A. No. 13, S. 356.)

Snoelgrafs, William, Note on Nerve Cells. Proceedings of the Philo-

sophical Society of Glasgow, 1889/90, Vol. XXI, 1890, S. 30—32.

Treadwell, Aaron L., Preliminary Note on the Anatomy and Histolo^gy

of Serpula dianthus. Zoologischer Anzeiger, Jahrg. XIV, 1891, No. 370,

S. 276—280.
Wolff, Julius, Über die Theorie des Knocbenschwundes durch vermehrten

Druck und der Knoehenanbildung durch Druckentlastung. Vortrag ge-

halten in der Freien Vereinigung der Chirurgen Berlins am 8 De-

zember 1890. Archiv für klinische Chirurgie, Band 42, 1891, Heft 2,

S. 302—324.
Zimmermann, A., Beiträge zur Morphologie und Physiologie der Pflanzen-

zelle. Heft II. III und S. 81— 184 mit 2 Textfiguren und 2 farbigen

Tafeln. Tübingen, Laupp, 1891. 80. 4 M.

Zoja, Luigi e RaffaeUo, Intorno al plastiduli nesinofili (bioblasti di

Altmann) nella serie animale. Reale istituto lombardo di scienze e

lettere. Kendiconti. Serie II, Vol. XXIY, Fase. XV, 1891, S. 981

—988.

6. Bewegungsapparat.

Guttmann, Paul, Ein Fall von angeborener partieller Bildungsanomalie

im Gebiete der rechten oberen Körperhälfte. Aus dem städtischen

Krankenhause Moabit zu Berlin. Demonstration im Verein für innere

Medicin in Berlin. (Geringe Entwickelung des Musculus pectoralis major

sowie Verkürzung der rechten Clavicula; geringe Entwickelung der Mus-

kulatur des rechten Armes wie starke Verkürzung der rechten Hand,

deren Finger durch sogenannte Schwimmhautbildung fast bis zu der

Nagelphalanx verwachsen sind.) Deutsche medicinische Wochenschrift,

Jahrg. 17, 1891, No. 34, S. 1011.

a) Skelett.

Baraldi, G., Ancora suU' osso sfenotico nell' uomo. Atti della societä

toscana di scienze naturali. Processi verbali. Vol. VII, 1889/91, S. 12

— 16.

Bennett, E. H., On the Variability of the Upper End of the Fibula.

Read before the Section of Anatomy and Physiology of the Royal

Academy of Medicine in Ireland on Friday, January 9, 1891. The

Dublin Journal of medical Science, Series III, No. 236, 1891, S. 97

— 100. With 3 Plates.

Brühl, C. B., Menschen- und Schimpanse-Skelett (Totalfiguren) ;
aus dessen

Zootomie aller Tierklassen. 2 Tafeln mit 9 Figuren und ausführlichen

Erläuterungen. Wien, 1891. gr. 40. 6 Mk.

Halswirbel von Mensch und Schwein; aus dessen Zootomie aller

Tierklassen. 3 Tafeln mit Figuren und ausführlichen Erläuterungen.

Wien, 1891. 4^ 8 Mk.
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Brühl, C. B., Monotremen-Skelett (Ornithorhynchus, Echidua); aus dessen

Zootomie aller Tierklassen. 5 Tafeln mit 65 Figuren und ausführlichea

Erläuterungen. Wien, 1891. gr. 4*^. 12 Mk.
— — Cetaceen-Wirbel (zu deren erstem Studium); aus dessen Zootomie

aller Tierklassen. 2 Tafeln mit 35 Figuren und ausführlichen Erläute-

rungen. Wien, 1891. gr. 4^. 6 Mk.
— — Knöchernes Vogel-Ohr, I. (zu dessen erstem Studium) ; aus dessen

Zootomie aller Tierklassen. 1 Tafel mit 19 Figuren und ausführlichen

Erläuterungen. Wien, 1891. gr. 4". 3 Mk.
— — Amphibien-Carpus und Tarsus (Skelett der Eana pipiens) ; aufr

dessen Zootomie aller Tierklassen. 7 Tafeln mit 112 Figuren und
ausführlichen Erläuterungen. Wien, 1891. gr. 4". 18 Mk.

— — Chelonier-Kopf, Carapax und Plastron (Testudo, Emys, Cistudo,

Trionyx, Chelonia, Chelydra, Chelys, Chelodina); aus dessen Zootomie
aller Tierklassen. 12 Tafeln mit 124 Figuren und ausführlichen Er-
klärungen. Wien, 1891. gr. 4". 25 Mk.

— — Krokodil-Wirbel (zu deren erstem Studium); aus dessen Zootomie-

aller Tierklassen. 2 Tafeln mit 144 Figuren und ausführlichen Er-
läuterungen. Wien, 1891. gr. 4°. 4 Mk.

— — Karpfen-Skelett (Totalfigur) ; aus dessen Zootomie aller Tierklassen.

2 Tafeln mit 6 Figuren und ausführlichen Erläuterungen. Wien, 189K
gr. 4". 5 Mk-

— — Labrax- und Pleuronectiden-Kopf ; aus dessen Zootomie aller Tier-

klassen. 6 Tafeln mit 78 Figuren und ausführlichen Erläuterungen»

Wien, 1891. gr. 4». 15 iMk.

— — Balistes-Skelett (Totalfigur) ; aus dessen Zootomie aller Tierklassen.

1 Tafel mit 9 Figuren und ausführlichen Erläuterungen. Wien, 1891.

gr. 4<^. 3 Mk.

— — Amia- und Hydrocyon-Unterkiefer (bis nun zwei Unica im Fisch-

reiche); aus dessen Zootomie aller Tierklassen. 1 Tafel mit 16 Figuren

und ausführlichen Erläuterungen. Wien, 1891. gr. 4*^. 4M.
— — Dipnoi- und Holocephalikopf (Lepidosiren, Protopterus, Ceratodus^

Chimaera, Callorhynchus) ; aus dessen Zootomie aller Tierklassen. 7 Ta-
feln mit 90 Figuren und ausführlichen Erläuterungen. Wien, 1891.
gr. 4". 16 Mk.

Clark, J. W., On the Skeleton of Ehytina gigas lately acquired for the
Museum of Zoology and Comparative Anatomy. With some Account
of the History and Extinction of the Animal. Proceedings of the Cam-
bridge Philosophical Society, Vol. VI, 1889, S. 341—342.

Cope, E. D., The Homologies of the Fins of Fishes. The American Na--

turalist, Vol. XXIV, 1890, May, No. 281, S. 401—423. With 5 Plates.

Focken, H., Un cas de polydactylie. Keyue biologique du Nord de la

France, Annde III, 18b 1, No. 6.

Hennig, C, Über Polydaktylie. Sitzungsberichte der Naturforschenden
Gesellschaft zu Leipzig, Jahrg. XV und XVI, Leipzig 1890, S. 1—3,.
Zusatz S. 6—9.

Howes, G. B., On the probable Existence of a Jacobson's Organ among
the Keptilia; with Observations upon the Skeleton of that Organ in
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the Mammalia, upon the Basi-mandibular Elements in the Vertebrata.

(S. unten Kap. lib.)

Knauth, Karl, Ichthyologische Mitteilungen (Knochenstrahlen). Zoolo-

gischer Anzeiger, Jahrg. XIV, 1891, No. 369, S. 259—264. Mit Ab-
bildungen.

Lydekker, R., On a Labyrinthodont Skull from the Kilkenny Coalmesures.

The Quarterly Journal of the Geological Society, Vol. XLVII, Part III,

No. 187, 1891, S. 343—347. With 2 Figures.

Maggi, Leopolde, II canale cranio-faringeo negli anthropoidi. Archivio

per I'antropologia e la etnologia, Vol. XXI, 1891, Ease. 1, S. 54—64.

Con 1 tavola.

Mingazzini, G., Sul processus basilaris ossis ocoipitis. Con 4 Figure.

Anatomischer Anzeiger, Jahrg. VI, 1891, No. 14 und 15, S. 391— 400.

Moore, Joseph, Concerning a Skeleton of the great Fossil Beaver, Castro-

roides Ohioensis. The Journal of the Cincinnati Society of natural

History, Vol. XIII, 1890/91, S. 138—169. With Figures.

Newton, E. T., Abstract of a Memoir on a Skull of Trogontherium Cu-
vieri from the Forestbed of East Kunton near Cromer. Proceedings of

the Zoological Society of London for the Year 1891, Part II, S. 247
—249.

Norris, H. W., Eecent Studies of the Vertebrate Head. The American
Naturalist, Vol. XXV, 1891, February, No. 291, S. 95—102; April,

No. 292, S. 334—342.
Roger, Über die Umbildungen des Säugetierskelettes und die Entwicke-

lungsgeschichte der Pferde. Vortrag gehalten im naturwissenschaftlichen

Verein zu Regensburg am 18. März 1889. Berichte des naturwissen-

schaftlichen Vereins zu Eegensburg, Heft II, für die Jahre 1888—89,

Eegensburg 1890, S. 41—75.
Rossi, Umberto, Alcune osservazioni di basiotico o prebasioccipitale.

(Estr. dell') Archivio per l'Antropologia e l'Etnologia, Vol. XXI, Fac. 2,

1891. 8 SS.

Sacco, Federieo, Sopra un cranio di Tursiops Cortesii Desm. var. astensis

Sacc. dell' Astigiana. Atti della E. Accademia delle scienze di Torino,

Vol. XXVI, 1890/91, Dispensa 13, S. 703—711.
Shufeldt, R. W., On the comparative Osteology of the United States

Columbidae. Proceedings of the Zoological Society of London for the

Year 1891, Part II, S. 194—196.
Slade, D. D., Osteological Notes. Science, Year IX, Vol. XVIII, 1891,

No. 492, S. 53—55.
Strobel, Pellegrino, Studio comparative sul teschio del porco delle Ma-

riere. Atti degli Societa Italiana di scienze naturali, Vol. XXV.
139 SS. Con 3 tavole.

Talbot, E. S,, Scientific Investigations of the Cranium and Jaws. Dental

Register, Cincinnati 1891, XLV, S. 213—230.
Teller, Friedrich, Über den Schädel eines fossilen Dipnoers, Ceratodus

Sturii nov. spec, aus den Schichten der oberen Trias der Nordalpen.

Mit 4 lithographierten Tafeln und 8 Zinkotypien im Text, Wien, 1891.

Fol. 39 SS. Abhandlungen der k. k. geologischen Eeichsanstalt, Band
XV, Heft 3.
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Walker, M. L., On the Form of the Quadrate Bone in Birds. Studies

from the Museum of Zoology in University College, Dundee, Vol. I,

1890, No. 1. 18 SS. 40.

Walker, M. L., On the Larynx and Hyoid of the Monotremata. (S.

unten Kap. 9a.)

b) Bänder. Gelenke. Muskeln. Mechanik.

Braune, W , und Fischer, O., Nachträgliche Notiz über das Kniegelenk.

Anatomischer Anzeiger, Jahrg. VI, 1891, No. 14 und 15, S. 431—432.

Damsch, Über anatomische Befunde bei sogenannten kongenitalen Muskel-

defekten. Verhandlungen des X. Kongresses für innere Medicin zu

Wiesbaden vom 6.-9. April 1891, S. 519—522.
Stuart, T. P. A., A simple Mode of demonstrating how the Form of

the Thorax is partly determined by Gravitation. Proceedings of the

Eoyal Society of London, 1891, No. XLIX, S. 143.

7. Grcfäfssystem.

Cacciola, S., Sopra un' alterazione non ancora descritta dei vasi sanguigni

del sistema nervoso centrale. Cont. e fine. Bollettino delle societa

italiana dei microscopisti. Vol. I, Fasc. 4, 1891.

Cahall, W. C, The Evolution of the circulatory Organs. The American

Naturalist, Vol. XXV, 1891, March, No. 292, S. 237—247. Illustrated.

Kroenig, Georg, Die klinische Anatomie der Herz-Lungenränder. Mit 1

Abbildung im Texte. Verhandlungen des X. Kongresses für innere

Medicin zu Wiesbaden vom 6.-9. April 1891, S. 409—415.
Stocquart, A., Note sur les anomalies de l'artere cubitale chez l'homme.

Extr. d. Bull, de la soc. d'anthropol. de Bruxelles, T. IX, 1890—91.
14 SS. 1 Tafel.

Taruffi, Cav. Cesare, Un caso di tricuspide embrionale in un fanciullo

di 12 anni. Rendiconti delle sessioni della K. Accademia delle scienze

dell' istituto di Bologna, 1889/90, S. 32.

8. Integument.

Baltzer, A., Über den Hautschild eines Rochen aus der marinen Molasse.

Mit 1 Tafel in Lichtdruck. Mitteilungen der Naturforschenden Gesell-

schaft in Bern aus dem Jahre 1889, Bern 1890, S. 155— 158.

Eigenmann, Carl H., On the Genesis of the Chromatophores in Fishes.

Notes from the San Diego Biological Laboratory. The American Na-

turalist, VoL XXV, 1891, February, No. 291, S. 112—118. With 4

Plates.

Klaatsch, H., Über die Beziehungen zwischen Mammartasche und Mar-
supium. Mit 1 Figur im Text. Morphologisches Jahrbuch, Band 17,

1891, Heft 3, S. 483—488.
Schmidt, Martin B. , Über die Altersveränderungen der elastischen

Fasern in der Haut. (S. oben Kap. 5.)

Seeck, O., Über die Hautdrüsen einiger Amphibien. Dorpat, Karow,
1891. 8«. 12 SS. mit 1 Tafel. 1,80 M. Wohl Inaugural-Dissertation.
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9. Darmsystem.

Diethelm, Arnold, Über angeborene Struma-Stenose. Zürich, 1890. 8^.

49 SS. mit 1 Tafel. Inaugural-Dissertation.

a) Atmungsorgane
(inklus. Thymus und Thyreoidea).

Kroenig, Georg, Die klinische Anatomie der Herz-Lungenränder. (S.

oben Kap. 7.)

Uaue, H., Über Bau und Entwickelung der Kiemen der Froschlarven.

Leipzig, 1890. 8«. 48 SS. mit 1 Tafel.

Walker, M. L., On the Larynx and Hyoid of the Monotremata. Studies

from the Museum of Zoology in University College. Dundee, Vol. I,

1890, No. 3. 40. 6 SS. 1 Tafel.

b) Verdauungsorgane.

Benvit, Ovide, Contribution ä I'etude de la muqueuse intestinale. Re-

marque sur les villosites, Paris 1891. 3 SS. 8 planches. 4". These

de Paris.

Busch, Über Verwachsung und Zwillingsbildung der Milchzähne und der

bleibenden Zähne. Verhandlungen des X. internationalen medicinischen

Kongresses zu Berlin 4.-9. August 1890, Band II, Abteil. 14, 1891,

Zahnheilkunde, S. 106—108. Discussion.

— Über die Bezahuung der schwimmenden Säugetiere (Cetaceen und
Sirenen). Verhandlungen der deutschen odontologischen Gesellschaft,

Band III, Heft 1, 1891, S. 41—78. Mit Abbildungen.

Cahall, W. C, The Teeth as Evidence of Evolution. The American
Naturalist, Vol. XXIV, 1890 March, No. 279, S. 224—236.

Fiedler, Oscar, Über die erste Zahnung. Halle a. S., 1891. 8'*. 42 SS.

Inaugural-Dissertation.

Fischer, H., Sur le ddveloppement du foie chez la paludine. Comptes
rendus hebdomadaires de la societe de biologie, Serie IX, Tome III,

1891, No. 27, S. 644—645.
Fleischraann, A., Bemerkungen über den Magen der Bodentia. Morpho-

logisches Jahrbuch, Band 17, 1891, Heft 3, S. 408—416.
Fröhlich, Adolf, Ein Fall von Jejunum duplex. Halle a. S., 1891. 8«.

26 SS. Inaugural-Dissertation.

Hesse, Die Eolation der Prämolaren um ihre Längsaxe. Verhandlungen
des X. internationalen medicinischen Kongresses zu Berlin 4.— 9.

August 1890, Band II, Abteil. 14, 1891, Zahnheilkunde, S. 89—93.
Discussion.

— Der erste bleibende Molarzahn. Vorgetragen im Central- Verein
deutscher Zahnärzte am 1. April 1891. Deutsche Monatsschrift für

Zahnheilkunde, Jahrg. IX, 1891, Heft 8, S. 325—330.
Mazza, F., Sul tubo gastro-enterico della Cephaloptera Giorna Cuv.

Note anatorao-istologiche. Genova, Ann. Mus. Civ., 1891. 8*^. 18 SS.

con 2 tavole.
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Ban vi er, L., De 1'endothelium du pdritoine et des modifications qu'il

subit dans l'inflammation expdrimentale. (S. oben Kap. 5.)

ßöse, Über die Entwickelung des menschlichen Gebisses. Verhandlungen

der deutschen odontologischen Gesellschaft, £and III, 1891, Heft 1,

S. 79—96.
Rüdinger, N., Über die Umbildung der LiEBEEKtJHN'schen Drüsen durch

die SolitärfoUikel im Wurmfortsatz des Menschen. Mit 1 Tafel.

Sitzungsberichte der mathematisch -physikalischen Klasse der K. B.

Akademie der Wissenschaften zu München, 1891, Heft 1, S. 121— 138.

Stocquart, Alfr., Note sur le poid et des dimensions du foie chez l'en-

fant. Internationale Monatsschrift für Anatomie und Physiologie, Band
YIII, 1891, Heft 8, S. 330— 333.

Talbot, Eugene S., Irregularities of Teeth. Verhandlungen des X. inter-

nationalen medizinischen Kongresses zu Berlin 4.— 9. August 1890,

Band II, Abteil. 14, Zahnheilkunde, 1891, S. 109—115. Discussion.

Mit Figuren.

Toepfer, Karl, Die Morphologie des Magens der Rodentia. Mit 1 Tafel.

Morphologisches Jahrbuch, Band 17, 1891, Heft 3, S. 380—407.

Virchow, Hans, Degenschlucker Eugen Heinicke. Verhandlungen der

Berl. anthropol. Gesellsch. 1891, S. 401—405.
Zuckerkandl, E., Anatomie der Mundhöhle mit besonderer Berücksichti-

gung der Zähne. Sonderdruck. V. 208 SS. mit 84 Holzschnitten.

Wien, Holder, 1891. S^. 6 M.
Zumstein, J. J., Über die Unterkieferdrüsen einiger Säuger. I. Anato-

mischer Teil. Marburg, Elwert'scher Verlag, 1891. 8^ 32 SS. 0,80 Mk.

10. Harn- und Geschlechtsorgane.

Semon, Hichard, Studien über den Bauplan des Urogenitalsystems der

Wirbeltiere. Dargelegt an der Entwickelung dieses Organsystemes bei

Ichthyophis glutinosus. Mit 14 Tafeln. Jenaische Zeitschrift für Natur-

wissenschaft, Band 26, Neue Folge Band 19, 1891, Heft 1. 2, 1891,

S. 89— 203.

a) Hamorgane
(inklus. Nebenniere).

Birmingham, A., Simple unilateral (sigmoid) Kidney. Transactions of

the Royal Academy of Medicine of Ireland, Dublin 1890, Vol. VIII,

S. 477—480.

b) Geschlechtsorgane.

Cook, H. D., A Case of doubtful Sex. Transactions of the South Indian

Branch of the British medical Association, Madras, 1889/90, Vol. Ill,

S. 250. With 2 Plates.

H., L. and Luce, W. H., Three Cases of Hypospadias in which the Sex
was undeterminable until Puberty. The American Naturalist, Vol. XXIV,
1890, November, No. 287, S. l'oi6—1019.
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Lothrop, Harriet, E., Über Eegenerationsvorgänge im Eierstock. Luzern,

1890. 8». 36 SS. mit 2 Tafeln. Inaugural-Dissertation von Zürich.

Meek, A., Kote on the female Orgaus of Erethizon dorsatus. Studies

from the Museum of Zoology in University College, Dundee, Vol. I,

1890, No. 12.

Nieberding, Über eine seltene Anomalie der Vagina. Physikalisch-medi-

zinische Gesellschaft zu Würzburg, XII. Sitzung 1891. Münchener
medizinische Wochenschrift, Jahrg. 38, 1891, No. 32, S. 563.

Ploetz, A. J., Die Vorgänge in den Froschhoden unter dem Einfluß der

Jahreszeit. Vergleich von Rana temperaria und esculenta. Leipzig,

1890. 80. 23 SS. Inaugural-Dissertation von Zürich.

Riese, H, Die feinsten Nervenfasern und ihre Endigungen im Ovarium
der Säugetiere und des Menschen. Mit 8 Abbildungen. Anatomischer
Anzeiger, Jahrg. VI, 1891, No. 14 und 15, S. 401—420.

Simmonds, Zwei Mißbildungen des Genitalsj-stems. 1. Pseudohermaphro-
ditismus masculinus. 2. Uterus et vagina duplex. Mit 1 Tafel. Jahr-

bücher der Hamburger Staatskrankenanstalten, Jahrg. 1, 1890, S. 372
—375.

11. Nerrensystem und Sinnesorgane.

Bitter, W. E., The parietal Eye in some Lizards from the Western
United States. Contributions from the Zoological Laboratory of the

Museum of comparative Zoology under the Direction of E. L. Makk.
Bulletin of the Museum of comparative Zoology at Harvard College,

VoL XX, 1891, No. 8, S. 209—228. With 4' Plates.

a) Nervensystem (centrales, peripheres, sympathisches).

Alpiger, Max, Anatomische Studie über das gegenseitige Verhalten

der Vagus- und Sympathicusäste im Gebiete des Kehlkopfes. Auch
als Inaugural-Dissertation von Zürich. (Vgl. A. A., Jahrg. V, No. 20,

S. 564.)

Bechterew, W. und Mislawski, N., Über die Innervation und die Hirn-
centren der Thränenabsonderung. Neurologisches Centralblatt , Jahr-

gang X, 1891, No. 16, S. 481—486.
Brühl, C. B., Carnivoren-Hirn. I. (Fuchs, Hund, Wolf, Bär, Katze.) Aus

dessen Zootomie aller Tierklassen. 5 Tafeln mit 64 Figuren und aus-

führlichen Erläuterungen. Wien, 1891. gr. 4«. 12 Mk.
Burckhardt, Carl Rudolf, Histologische Untersuchungen über das Rücken-

mark derTritonen. Bonn. 1889. Inaugural- Dissertation von Basel, 28 SS.

mit 2 Tafeln. (Vielleicht schon angezeigt.)

Cacciola, S., Sopra un' alterazione non ancora descritta dei vasi san-

guigni del sistema nervoso centrale. (S. oben Kap. 7.)

Chevrel, R., Sur l'anatomie du Systeme nerveux grand sympathique des

Elasmobranches et des poissons osseux. Poitiers 1890. 8^. 197 SS.

avec 6 planches.

Chiarugi, E., Sullo sviluppo del sistema nervoso periferico dei Mam-
miferi. Nota preventiva. Atti della socitä toscana di scienze naturali.
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Processi verbali, Vol. VII, 1889/91, S. 11. (Vgl. A. A., Jahrg. V,

No. 15, S. 419 u. a.)

Donaldson, Henry H., Nervous System. Eeport of 6 Lectures on cerebral

Localization delivered in Boston. The American Journal of Psychology,

VoL IV, 1891, No. 1, S. 113—130.
Donaldson, Henry H., Notes on Models of the Brain. The American

Journal of Psychology, VoL IV, 1891, No. 1, S. 130—141.

Gudden, Hans, Beitrag zur Kenntnis der Wurzeln des Trigeminusnerven.

Mit 1 Tafel. Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie und psychisch-

gerichtliche Medicin, Band 48, 1891, Heft 1, 2, S. 16—33.

Honegger, Jacob, Vergleichend-anatomische Untersuchungen über den

Fornix und die zu ihm in Beziehung gebrachten Gebilde im Gehirn

des Menschen und der Säugetiere. Genf 1890. 8^. 37 SS. Mit 10 Tafeln.

Inaug.-Diss. von Zürich.

Koelliker, A., Der feinere Bau des verlängerten Markes. Anatomischer

Anzeiger, Jahrgang VI, 1891, No. 14 und 15, S. 427—431.

von Lenhossek, Michael, Neuere Forschungen über den feineren Bau

des Nervensystems. Nach einem am 14. Mai in der medizinischen

Gesellschaft gehaltenen Vortrag. Korrespondenzblatt für Schweizer

Aerzte, Jahrgang XXI, 1891, No. 16, S. 489—494.

Müller, Ludwig August, Über die topographischen Beziehungen des

Hirns zum Schädeldach. Bonn 1889. 4^ 60 SS. mit 2 Doppeltafeln.

Inaug.-Diss.

Penzo, Rodolfo, Sul ganglio genicolato e sui nervi che gli sono connessi.

Bicerche anatomiche. Atti del reale istituti veneto. Tomo XXXVIII,
Serie VII, Tomo 11, 1891, Dispensa 6, S. 601—615.

Retzius, Gustaf, Über den Bau der Oberflächenschicht der Groß-

hirnrinde beim Menschen und bei den Säugetieren. Biologiska förenin-

gens förhandlingar. Verhandlungen des biologischen Vereins in Stock-

holm , Band III, 1891, Heft 4, 6, S. 90—102. (Wiederholt wegen
Druckfehler in No. 12, S. 326.)

Rex, Hugo, Beiträge zur Morphologie der Hirnnerven der Elasmobranchier.

Mit 3 Tafeln. Morphologisches Jahrbuch, Band 17, 1891, Heft 3,

S. 417—466.
Kiese, H., Die feinsten Nervenfasern und ihre Endigungen im Ovarium

der Säugetiere und des Menschen, (S. oben Kap. 10 b.)

Rossolimo, Gregoire, Recherche exp^rimentale sur les voies motrices

de la moelle epiniere. Archives de neurologic. Vol. XXII, 1891, No. 64,

S. 52— 69. A suivre.

Schmidt, Ferdinand, Die Entwickelung des Centralnervensystems der

Pulmonaten. Sitzungsberichte der Naturforscher-Gesellschaft bei der

Universität Dorpat, Band IX, Heft 2, 1891, S. 277—282.
Spitzka, E. C, Remarks on the Brain of the Seals. The American Na-

turalist, VoL XXIV, 1890, No. 278, S. 115—122.
Trolard, P., De I'appareil nerveux central de I'olfaction. III. Connexions

du carrefour olfactif avec la moelle prolongee (arc rachidien). Archives
de neurologie. Vol. XXII, 1891, No. 64, S. 69—92. A suive.

Waldeyer, Über einige neue Forschungsergebnisse auf dem Gebiete der
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Anatomie des Nervensystems. Berliner medizinische Gesellschaft, Sitzun-

gen vom 17. Juni und 1. Juli. Wiener medicinische Blätter, Jahr-

gang XIY, 1891, No. 31, S. 482—484.

Weiss, D., Über das Gehirn. Verhandlungen des naturforschenden Vereins

in Brunn, Band XXVII, 1889, S. 25—28.

Wightman, A. C, On the ventricular Epithelium of the Frog's Brain.

A Thesis. Baltimore 1889. 8«. 16 SS. Mit 1 Tafel.

b) Sinnesorgane.

Coggi, A. J., Sacchetti calcari ganglionar! e I'acquedotto del vestibolo

nelle rane. Atti d. Ace. Lincei 1890. 16 SS. con I tavola.

Eyle, Petrona, Die Bildungsanomalien der Ohrmuschel. Inaug.-Diss. Zürich,

1891. 80. 80 SS. Mit 4 Tafeln und 4 Tabellen.

Fick, A., Betrachtungen über den Mechanismus des Trommelfelles. 34.

und 35. Bericht des Vereins für Naturkunde zu Kassel über die Ver-

einsjahre 1886—88. Kassel 1889, S. 39—42.

Gruber, Josef, Ein Fall von Mißbildungen der Ohrmuschel. Aus der

Klinik für Ohrenkranke des k. k. Allgemeinen Krankenhauses zu Wien.

Wiener medizinische Blätter, Jahrgang XIV, 1891, No. 33, S. 512

—513.

Guitel, Frederic, Eecherches sur la ligne laterale de la baudroie (Lophius

piscatorius). Archives de Zoologie expdrimentale et g^ne'rale, Serie II,

Tome IX, 1891, No. 2, S. 145—190. Suite et fin.

Howes, G. B., On the probable Existence of a Jacobson's Organ among
the Beptilia; with Observations upon the Skeleton of that Organ in

the Mammalia, and upon the Basi-mandibular Elements in the Verte-

brata. Proceedings of the Zoolog. Society of London, 1891, S. 148
— 159. 1 Tafel.

Parker, G. H., The Eyes in Blind Crayfishes. Contributions from the

zoological Laboratory of the Museum of comparative Zoology under

the Direction of E. L. Maek. Bulletin of the Museum of comparative

Zoology at Harvard College, VoL XX, 1891, No. 5, S. 153—163.
With 1 Plate.

Seller, H., Zur Entwickelung des Konjunktivalsackes, Leipzig 1890. 8^.

15 SS. Inaug.-Diss. von Bern.

Thompson, d'Arcy W., On the auditory Labyrinth of Orthagoriscus.

Studies from the Museum of Zoology in University College, Dundee,

Vol. I, 1890, No. 4. 4 SS. (Vielleicht schon angezeigt.)

Tuckerman, Frederick, On the gustatory Organs of the Mammalia. The
Proceedings of the Boston Society of Natural History, Vol. XXIV, 1890,

S. 470—482.

Wilbrand, Hermann, Ein Fall von Sichtbarbleiben des Canalis Cloqueti.

Mit 1 Tafel. Poliklinik für Augenkranke. Jahrbücher der Hamburger
Staatskrankenanstalten, Jahrgang 1890, S. 430—436.
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13. EntwickelungsgescMchte.

(S. auch Organsysteme.)

Baume, Über die Entwickelung der menschlichen Placenta. Physikalisch-

medizinische Gesellschaft zu Würzburg, Sitzung vom 11. Juli 1891.

Wiener klinische Wochenschrift, Jahrg. 4, 1891, No. 33, S. 618.

Böhm, A. A., Die Befruchtung des Forelleneies. Vortrag, gehalten am
5. Mai 1891 in der Gesellschaft für Morphologie und Physiologie zu

München. Münchener medizinische Wochenschrift, Jahrgang 38, 1891,

Ko. 31, S. 539—542 — und: S.-A. a. d. Sitzungsberichten d. gen.

Gesellschaft, S. 63—73. Mit 13 Figg.

Bujor, P., Note prdliminaire sur la metamorphose de l'Ammocoetes

branchialis en Petromyzon Planeri. Eevue biologique du Nord de la

France. Annde III, 1891, No. 6.

Bumm, Über die Entwickelung der menschlichen Placenta. Physikalisch-

medizinische Gesellschaft zu Würzburg. XIII. Sitzung 1891. Mün-
chener medicinische Wochenschrift, Jahrgang 38, 1891, No. 32, S, 563

— 564.

von Erlanger, R., Zur Entwickelung von Paludina vivipara. Vorläufige

Mitteilung. II. Teil. Zoologischer Anzeiger, Jahrg. XIV, 1891, No. 370,

S. 280—283. (Vgl. unten.)

— — Zur Entwickelung von Paludina vivipara. Aus dem zoologischen

Institut zu Heidelberg. Morphologisches Jahrbuch, Band 17, 1891,

Heft 3, S. 337—379. Mit 4 Tafeln.

G-arman, Sam.uel, On the Evolution of the Rattlesnake. Proceedings

of the Boston Society of Natural History, Vol. XXIV, 1890, S. 171

— 182. With 2 Plates.

Gilis, P., Precis d'embryologie adapte aux sciences m^dicales. (Siehe

Kap. 1.)

Grönroos, Über die Eifurchung bei den Tritonen. Akademische Abhand-

lung. Helsingfors 1890. 8». 60 SS. mit 2 Tafeln.

Hacker, Valentin, Die Richtungskörperbildung bei Cyclops und

Canthocaraptu^. (S. oben Kap. 5.)

Hennig, C, Über die Kapseln der Allantois und über Placenta. Sitzungs-

berichte der Naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig, Jahrgang XV
und XVI, 1890, S. 28—37.

Houssay, F., La metam^rie de l'endoderme et du Systeme circulatoire

primitif dans la region postbranchiale du corps des vertebre's. Comptes

rendus de l'acad^mie des sciences, Paris 1891, CXX, S. 959—961.

Houssay, F., Etudes d'embryologie sur les vert^br^s. IV. Les fentes

branchiales auditive, hyo-mandibulaire, spiraculaire et les somites

mesoblastiques qui leur correspondent chez l'Axolotl, avec 3 planches.

Bulletin scientifique de la France et de la Belgique, Tome XXIII,

1891, Partie 1.

Kishinouye, K., A preliminary Note on the Development of Limulus

longispinus. Zoologischer Anzeiger, Jahrgang XIV, 1891, No. 369,

S. 264—266.
Ludwig, Hubert, Zur Entwickelungsgeschichte der Holothurien. Zweite
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Mitteilung. Sitzungsberichte der Kgl. preußischen Akademie der Wissen-

schaften zu Berlin, 1891, XXXII, XXXIII, S. 603; 612.

Maxshall, A. Milnes, Problems in Development. Manchester microsco-

pical Society. Transactions and annual Report 1890, S. 20—37.

Sicher, Enrico, Contribuzione alia embriologia degli Acari. Atti della

Bocietä veneto-trentina di scienze naturali residente in Padova,
Yol. XII, Fase. 1, 1891, S. 1—22. Con 3 tavole.

Smith, W. Anderson, On the Development of Syngnathus Acus L.

With 1 Plate. Proceedings and Transactions of the Natural History

Society of Glasgow, New Series, Vol. II, 1890, S. 105—109.
Viallanes, Sur quelques points de I'histoire du ddveloppement embryon-

naire de la mante religieuse. (Mantis religiosa.) Suite. Annales des

sciences naturelles, Zoologie, Annöe 59, Serie VII, Tome XI, 1891,

No. 6, S. 289—328. (Vgl. A. A., Jahrg. VI, Nr. 1, S. 10 u. a.)

Villot, A., L'^volution des gordiens. Annales des sciences naturelles,

Zoologie, Annee 59, Serie VII, Tome XI, 1891, No. 6, S. 329—401.
Avec 3 planches.

13. Mifsbildungen.

(S. auch Organsysteme.)

Calori, Luigi, Storia di un Porencefalo umano notabile per le parti

cefaliche extra ed intracraniensi e per il teschio osseo. Rendiconto

delle sessioni della R. Accademia delle scienze deU' istituto di Bologna,

1889/90, S. 13—18.
Edwards, Fred. H. P., Dicephalus bicollis. Monstrosity. The Journal

of comparative Medicine and veterinary Archives, Vol. XII, 1891, No. 7,

S. 336—337.
Halperin, Rebecca, Über die abnorme Krümmung der Wirbelsäule bei

congenitaler Spaltbildung der Leibeswand. Berlin 1890. 8". 20 SS.

Mit 1 Tafel. Inaug.-Diss. von Bern.

Hamaide, Exstrophie vösicale, imperforation de l'anus, absence d'organes

gdnitaux exterues, spina bifida dorsolombaire et pieds-bots en varus.

Bulletin de la soci^te' de medecine pratique de Paris 1891, S. 310— 316.

Massen, V. N. (Monströser Foetus) J. akush. i jensk. boliez., St. Peters-

burg 1890, IV, S. 694—703.
Paltauf, Über den Zwergwuchs in anatomischer und gerichtsärztlicher

Beziehung nebst Bemerkungen über verwandte Wachstumsstörungen

des menschlichen Skelets. Wien, Holder, 1891. 8». 186 SS. mit

3 Tafeln. 4,40 M.
Richardiere , Hypertrophie cong^nitale de la main. Semaine me'dicale,

1891, Vol. XI, S. 125.

Sachs, Zur Odontologie der angeborenen Kiefer- und Lippenspalte. Ver-

handlungen des X. internationalen medizinischen Kongresses zu Berlin

4.-9. August 1890, Band II, Abteilung 14, Zahnheilkunde, 1891,

S. 128—129.
Sicher, Enrico, Studio intorno al teschio di un vitello ciolope. Atti

della societä veneto-trentina di scienze naturali residente in Padova,

Vol XXII, 1891, Fase. 1, S. 69—73.
34
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Taruffi, Cav. Cesare, Un caso d'Hypognathus antistrophus in un yitello.

Kendiconto delle session! della R. Accademia delle scienze dell' istituto

di Bologna, 1889/90, S. 31—32.

14. Physische Anthropologic.

(Eassenanatomie.)

Buchholz, Schädel aus dem slavischen Gräberfelde von Blossin. Verhand-

lungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Ur-

geschichte, 1891, S. 349—350.
Danielli, Jacopo, Studio craniologico sui Nias. Archivia par l'antro-

pologia e la etnologia. Vol. XXI, 1891, Fase. 1, S. 65— 136.

Forsyth-Major, C. L., L'ossario di Olivola in Val di Magra (Provincia

di Massa Carrara). Atti della societä toscana di scienze naturali. Processi

verbale, Vol. VII, 1889/91, S. 57—76.

Hamy, E. T., Sur le pre'tendu cräne de Mortezuma II. Comptes rendus

de l'acad^mie des sciences, Paris 1891, CXLI, S. 745—747.

Sicher, Enrico, Sopra un cranio antico rinvenuto presse des nel Trentino.

Atti della societa veneto-trentina di ecienze naturali residente in Padova,

Vol. XXII, 1891, Fase. 1, S. 23—39.

15. Wirbeltiere.

Ameghino, F., Observaciones criticas sobre los Caballos fosiles de la

Eepublica Argentina. Cont. y fin. Eevista Argentina de Historia Natural,

Tomo I, Entrega 2, 1891.

Ameghino, F., Sobre algunos restos de Mamiferos fosiles recogidos en

la formacion miocena de Tucuman y Cataraarca. Eevista Argentina

de Historia Natural, Tomo I, Entrega 2, 1891.

Ami, Henry M., On some extinct Vertebrata from the Miocene Eocks
of the North-west Territories of Canada recently described by Cope.

Science, Year IX, Vol. XVIII, 1891, No. 472, S. 53.

Bateson, W., On some Skulls of Egyptian Mummied Cats. Proceedings

of the Cambridge Philosophical Society, Vol. VII, Part II, 1891, S. 68.

Beddard, Frank E., Notes on the Anatomy of Dolichotis patagonica.

Proceedings of the Zoological Society of London for the Year 1891,
Part II, S. 236—244. With Figures.

Belzung, E., Anatomie et physiologie animales. (S. oben Kap. 1.)

Boulenger, E. A., An Account of the Siluroid Fishes obtained by H.
VON Jhering and Sebastian Wolff in the Province Eio Grande do Sul
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Woodward, A. Smith, On the Foot of a carboniferous Dipnoan Fish:
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Society for 1889, S. 38— 41.
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Die im Litteratur-Verzeichnis der letzten Nummer angezeigte Ge-
webelehre von P. ScHiEFFERDECKEE Und A. KossEL bildet den zweiten

Band des W^erkes von W. Behrens und den beiden ebengenannten Ge-

lehrten : „Die Gewebe des menschlichen Körpers und ihre mikroskopische

Untersuchung", dessen erster, im Jahre 1889 erschienener Band den Titel

trägt: „Das Mikroskop und die Methode der mikroskopischen Untersuchungen".
Die vorliegende erste Abteilung der Gewebelehre hat folgenden In-

halt: 1. Kap. Morphologie der Zelle. — 2. Kap. Chemische Zusammen-
setzung der Zelle. — 3. Kap. Das Epithelgewebe. — 4. Kap. Morpho-
logie des Muskelgewebes; Bau der Muskeln. — 5. Kap. Chemische Zu-

sammensetzung der Muskeln. — 6. Kap. Morphologie des Nervengewebes. —
7. Kap. Chemische Zusammensetzuog des Nervengewebes. — 8. Kap. Mor-
phologie der Bindegewebsgruppe und einiger zu ihr gehörender Orgaue. —
9. Kap. Chemie der Bindegewebsgruppe. — 10. Kap. Morphologie des

Blutes, der Lymphe und des Chylus. — II. Kap. Chemische Zusammen-
setzung von Blut, Chylus, Lymphe.

Der Herausgeber möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dafs es in

Hinsicht auf die vielen merkwürdigen, aber wenig erforschten mikro-
chemischen Reaktionen, von denen meist nur die mit Färbungen oder

doch optischen Eigenschaften und Veränderungen der Gewebe in Beziehung
stehenden beachtet zu werden pflegen, von den Histologen mit Freude be-

grüfst werden wird, dafs in dem vorliegenden Werke ein ganz besonderes

Gewicht auf die chemische Zusammensetzung von Zelle und Gewebe
gelegt wird. Die von A. Kossel bearbeiteten, hierher gehörigen Kapitel

(2, 5, 7, 9, 11) umfassen etwa fünf Druckbogen.
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Aufsätze.
Nachdruck verboten.

Zur Kenntnis der „Zwischenkörper" sicli teilender Zellen.

Von Bernh. Solger.

Mit 3 Abbildungen.

An dem mit dem scliwächeren Chromosmiumessig-Gemisch fixierten

und nach einer Zwischenbehandlung, über die ich mich später äußern

werde, in Safranin (Farbstoif einfach mit Ale. absol. ausgezogen) ge-

färbten Amnion der Ratte aus der ersten Hälfte der Trächtigkeits-

periode — einem Objekt, das ich im Jahre 1889 (Arch. f. mikr. Anat.,

Bd. XXXIII, S. 517) als günstiges Demonstrationsmittel von Säuge-

tiermitosen empfahl — sehe ich zwischen den Körpern von Binde-

gewebszellen, an denen die Teilung des Zellkörpers sich eben einleitet,

einen blassrot tingierten Körper, der wohl dem von Flemming ^) jüngst

bei Salamanderlarven beschriebenen „Zwischenkörper" entspricht. Wäh-
rend im Stadium des Dyasters zwischen den Chromatin schleifen keine

Spur von gefärbten Körperchen sich erkennen lässt, sehe ich bei der

unmittelbar darauf folgenden, in Fig. 1 abgebildeten Zellteilungsphase

(beginnende Umbildung zum Dispirem, Einschnürung des Zellkörpers)

innerhalb der beide Tochterzellkörper noch verbindenden Brücke ein

stäbchenförmiges Gebilde, das stärker gefärbt ist als die Masse des

Zellkörpers, aber weniger intensiv als das Chromatin (Fig. 1). In

einem zweiten Fall gleicher Entwickelungsstufe erschien dasselbe von

schlank rhombischer Gestalt, die kürzere Diagonale nahm ein scharf

konturiertes, rot gefärbtes Korn ein (Fig. 2). Von demselben Umriß

und stets etwas blasser gefärbt, als das Chromatin zeigte sich das

fragliche Gebilde auch in den einzelnen Phasen des folgenden Teilungs-

stadiuras, des Dispirems, und zwar bis kurz vor der Umbildung in den

Ruhezustand des Kerns. Häufig stand der zierliche „Zwischenkörper'

mit seiner Längsachse etwas schief zu der Oberfläche der Tochter-

zellen (Fig. 3). Nach vollzogener Teilung konnte ich nichts mehr von

ihm wahrnehmen. — In seiner oben zitierten Arbeit verweist Flemming

auf eine Reihe von Beobachtern (van Beneden, R. Hertwig, Carnoy,

Henking) welche zellplattenartige Bildungen — denn als rudimentäre

1) W. Flemming, Neue Beiträge zur Kenntnis der Zelle, IL Teil,

Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. XXXVII, p. 685 fl.
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Formen der pflauzlichen Zellplatten möchte er die „Zwischenkörper"

ansehen — von Wirbellosen beschrieben haben. Seine Beschreibung

bezieht sich auf die Salamanderlarve; die Objekte waren der kom-

/•

>

-?<^v:

J^c^S.

binierten Färbung mit Safranin, Gentiana und Orange unterzogen

worden, die „Zwischenkörper" färbten sich dabei in einer etwas anderen

Nuance als das Chromatin. Durch reine Kernfärbungsmittel lassen

sich an Amphibienpräparaten ^) aus Osmiumgemisch oder Chromsäure

die „Zwischenkörper" nicht hervorheben, sie sind aber auch hier durch

ihr Lichtbrechungsvermögen nachzuweisen. Nach Flemming's Ver-

mutung kommen sie wohl allen Wirbeltier zellen zu.

Was die Säugetiere anlangt, so lag bisher nur die Angabe von

L. Geelach vor, die, wie Flemming mitteilt, sich auf das Vorkommen

eines bei der ersten Furchung des Mäuseeies zwischen den beiden

Tochterzellen gelegenen färbbaren Körpers sich bezieht. Auch bei

den von mir beschriebenen embryonalen Gewebszellen eines Säugetieres

(Ratten-Amnion) handelt es sich um einen färbbaren (in Safranin)

„Zwischenkörper".

Greifswald, 12. August 1891.

1) Wenn ich mich recht erinnere , hat Cabnoy von einer sich tei-

lenden Bindegewebszelle von Triton alpestris schon im. Jahre 1883 eine

Zellplatte (une plaque cellulaire veritable) beschrieben und abgebildet.
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Nachdruck verboten.

Über Attraktionssphären in den Zellkörpern einer

Leibesflüssigkeit.

Yon Dr. Oxxo Büegee in Gießen.

Mit 7 Abbildungen.

Anfang dieses Jahres machte Flemming ^) am gleichen Orte das

Vorkommen von Centralkörpern und strahligen Sphären in Zellen, die

sich außerhalb jeder Mitose befanden, bekannt und beschrieb Sphären

und Centralkörper von den Salamandraleukocyten, Centralkörper von

verschiedenartigen Gewebszellen der Salamandralarve. Es wurde von

Flemming darauf hingewiesen, daß Solgek^) strahlige pigmentlose

Sphären in Pigmentzellen der Fische auffand, und auch darauf, daß

Rabl 3) bereits durch seine Zellenstudien an Triton zu der Vermutung

geführt wurde, „das Polkörperchen oder vielleicht die Attraktions-

sphäre" bestehe nach der Teilung auch im ruhenden Zellenleibe fort.

Inzwischen sind auch in Pflanzenzellen die Centralkörper nebst

den Attraktionssphären von Guignaed'^) aufgefunden und beschrieben

worden.

Zellen, welche im Zustande vö llige r Ruhe (in be-

wußtem Sinne) verharren und gleichwohl eine Attrak-
tionssphäre, in der ich auch Centralkörper nach-
weisen mußte, zeigen, befinden sich im Rhynchocö-
lom^) der Nemertinen.

In den Blutgefäßen der Nemertinen, ich schicke dies orientierend

voraus, pulsieren Körperchen, welche den Blutkörperchen z. B, eines

Frosches nicht unähnlich sind. Es charakterisiert sie die elliptische

Form in der Fläche, die schmal oblonge, in der Kante gesehen, der

1) Attraktionssphären und Centralkörper in Gewebszellen und "Wander-

zellen. Anat. Anz., Bd. VI, S. 3.

2) Über pigmentierte Zellen und deren Centralmasse. Mitteil. a. d.

naturw. Ver. f. Neu-Yorporamern und Eugen in Greifswald, Jahrgang 22,

1891.

3) Über Zellteilung. Anat. Anz., 4, 1889.

4) Sur 1' existence des „spheres attractives" dans les cellules vege-

tans. C. R., T. CXII, Nr. 10.

5) Diese Bezeichnung für die Eüsselscheide begründete ich früher in

d. Untersuch, über die Anat. und Hist. d. Nemert. Zeitschr. f. wiss.

ZooL, Bd. 50, 1890.
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relativ große kugelige Kern und bei vielen Arten die intensiv rote

Farbe.

Im Rhynchocölom dagegen flottieren Körper, welche sehr viel

größer sind als die in den Blutgefäßen, etwa (im Durchschnitt) um
das Zehnfache. Allein es finden sich auch zahlreich noch stattlichere

Zellen, wahre Riesen. Denn wie die Blutkörper, sind auch die Rhyncho-
cölomkörper Zellen. Sie besitzen einen, nun aber unverhältnis-

mäßig winzigen Kern, da derselbe nicht größer ist, als der eines

Blutkörperchens. Die Rhynchocölomkörper, „Navicula" von Kefer-
STEm genannt, da dieser Autor sie wohl nur im Profil gesehen hat^

wie ihre sehr dünnen Ränder bald nach vorn, bald nach hinten ge-

bogen waren — je nachdem, in welcher Richtung sie durch eine Kon-
traktion der muskulösen Rhynchocölomwand getrieben wurden —
sind länglich-elliptische Kuchen. Selbst in der Mitte sind sie mit-

unter so dünn, daß der Kern jederseits sich durch eine Wölbung des

Zellleibes markiert. Die Rhynchocölomkörper strecken wie die mit

ihnen vergleichbaren Zellen, welche in der Leibeshöhle der Anneliden

schwimmen, Pseudopodien aus. In der Regel sind die Rhynchocölom-
körper hell, ziemlich durchsichtig und haben einen blassgrünHchen Schim-

mer, öfters aber sind sie mit vielen braunen, gelben und roten Kügelchen

behaftet, deren Massenhaftigkeit schließlich ihre Gestalt verändert.

Solche Zellen ballen sich zu vielen zusammen, sie bilden einen, ge-

legentlich auch mehrere unregelmäßig geformte Ballen, die im Rhyncho-

cölom hin und her treiben.

Nur an der großen Menge der noch freien, einzeln flottierenden

Rhynchocölomkörper habe ich die Attraktionssphäre wahrgenommen.
Ich habe die Rhynchocölomkörper im Leben andauernd und oft

beobachtet, und zwar im ausgeworfenen oder vorgestülpten Rüssel, in

welchen sie immer in reichlicher Menge aus der Kavität des Rhyncho-
cöloms nachschießen. Man sieht die Attraktioussphäre dann immer,

aber doch fand ich sie bei den verschiedenen Amphiporusarten, die

ich untersuchte, und auch bei verschiedenen Individuen derselben Art

verschieden stark ausgebildet. (Ich untersuchte Amphiporus pulcher,

d. h. eine Anzahl von Individuen, die zu dieser Art gerechnet werden,

die aber verschiedene Arten repräsentieren ; ferner Amphiporus lacti-

floreus.)

Während ich bei der einen Form (Amphiporus pulcher) die

Attraktionssphäre als einen sehr kleinen Stern mit äußerst schwacher

(kurzer) Strahlung nur infolge des hohen Lichtbrechungsvermögens des

Centrums wahrnahm (Fig. 1), bildete sie in den Rhynchocölomkörpern

einer anderen (Amphiporus reticulatus nov. sp.) eine Strahlensphäre,
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in welche das gesamte Zellplasma aufging, und die sich vom Centrum

der Zelle, hier liegt, wie ich später noch feststellte, der Centralkörper,

bis zur Peripherie rings fortpflanzt (Fig. 2 und 3). Die Attraktions-

sphäre in den Rhynchocölomkörpern von A. lactifloreus ist stärker

ausgebildet, als jene in diesen Körpern von A. pulcher.

Ich kann natürlich bei der Menge der Rhynchocölomkörper,

welche ein Objekt bietet, nicht bekräftigend behaupten : „jeder Körper

besitzt eine Sphäre". Indes kann ich versichern, daß in den Prä-

paraten, welche ich zur Färbung fixierte, in der That in jeder Zelle

eine solche sich fand ; und davon überzeugte ich mich auch schon an

den im Rüssel flottierenden Zellen, daß nicht nur die großen, sondern

auch die kleinen Zellen, solche die um das Drei- bis Vierfache kleiner

waren, eine Attraktionssphäre auszeichnete.

Das, was sich mir aus meinen Beobachtungen als „Regel" heraus-

schälte, fasse ich kurz zusammen:

Die Attraktionssphäre liegt in der Längsachse der Zelle. In

dieser ist sie häufig aus der Mitte etwas nach einem Ende der Zelle

hin verschoben. Meist liegt sie dem Kern seitlich an, und dieser nimmt

fast stets eine seitliche Lage in der Zelle ein. Das Centrum der Attrak-

tionssphäre liegt dem Kern immer sehr nahe. Die minimale Ent-

fernung zwischen dem Centrum der Sphäre und dem Kern ist eine

äußerst konstante. Ich beobachtete nicht, daß der Abstand beider je

ein bedeutenderer gewesen wäre, als er in den Zellen, welche den

Figuren zu Grunde liegen, sich darstellt. Öfters beobachtete ich

nierenförmige Kerne. Das Centrum der Sphäre lag dann in der Niere.

In mehreren Fällen fiel mir die zwiebeiförmige Gestalt des Kerns

auf, welche sich dadurch erklärt, daß der Kern mit einem Zipfel in

die Attraktionssphäre hinein zum Centrum dieser hingezogen wird.

Der Kern ist auch am lebenden Objekt deutlich zu erkennen,

nicht selten sah ich in ihm noch ein helleres Bläschen, ein Kern-

körperchen.

Nur zweimal bemerkte ich doppelte Attraktionssphären

in der Zelle. Der eine Fall entzog sich leider meiner Beobachtung,

beim anderen dagegen konnte ich genau die Lage der Sphären zum

Kern konstatieren. Die Zelle, welche ich im Auge hatte, ist in Fig. 3

abgebildet. Es war eine sehr große Zelle, die ich andauernd in der

Fläche und auf der Kante stehend beobachten konnte: immer, auch

in letzterer Stellung, waren die Attraktionssphären sehr deutlich zu

sehen. Sie lagen schief im Zellleib, aber sehr symmetrisch, jede gleich

weit von den Enden der ein wenig an der einen Kante konkaven Zelle

entfernt. Der längliche Kern lag nicht gerade zwischen, sondern etwas
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seitlich von einer gedachten Verbindungslinie der Sphärencentren.

Beide Centren liegen dem Kern gleich nahe, welcher nicht die Mitte der

Zelle einnimmt, sondern, wie in der Regel, etwas seitlich gerückt erscheint.

Derselbe ist scharf konturiert und stellt ein Bläschen dar, das ich

vorzüglich im Leben erkennen konnte. Auffälliges ist an und in ihm

nicht zu bemerken. Indes versuchte ich, diese Zelle aus dem Rüssel

herauszubekommen, um sie zu fixieren und zu färben zwecks ein-

gehender Kernstudien. Das Gewinnen solcher Zellen aus dem Tier-

körper oder aus dem Rüssel sieht nun viel einfacher aus, als es sich

thatsächlich erweist: der Zufall leistet oft recht gute Dienste, der

Körper der Nemertine oder der Rüssel platzt, und man bekommt
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einen Objektträger voll, hingegen nach aller Sorgfalt nicht mehr als

einen Schleimwulst mit unkenntlichen Rhynchocölomkörpern. Und
diesmal war mir der Zufall nicht günstig. So muß ich es un-

entschieden lassen, ob sich nicht im Kern Innern das Phänomen der

Teilung wenigstens anbahnte in dieser eigentümlichen Zelle mit

Doppelsphären.

Auf Grund fixierter und gefärbter Rhynchocölomkörper kann ich

noch hinzufügen:

In den Kernen ist ein größeres intensiv gefärbtes Körperchen

vorhanden, im übrigen zeigt die chromatische Substanz ein feines

Netzwerk (Fig. 5; in diesem besonderen Fall liegt das einzige

Körperchen in einem hellen Hofe, der von der chromatischen Substanz

umschlossen wird), Oder in dem Netzwerk sind mehrere kleinere

intensiv gefärbte Körperchen ohne Regel verteilt (Fig. 4 und 6) ; oder,

es drängte sich mir dies Bild wiederholt mit großer Deutlichkeit auf,

das Netzwerk des Kernes ist sehr fein, der gesamte Kern erscheint

weniger tingiert als in den vorigen Fällen, aber in der Mitte des

Kernes, diesen in zwei gleiche Hälften zerlegend, haben sich viele

kleine Körperchen vereinigt, einen intensiv gefärbten Gürtel bildend

(Fig. 7). Die an zweiter Stelle beschriebene Erscheinung war die bei

weitem vorwiegende.

Eine rasche Fixierung und Färbung der Rhynchocölomkörper-

Kerne läßt sich durch das ScHNEiDER'sche Essigkarmin herbeiführen.

Allein über das Centrum der Attraktionssphären gab diese einfache

Methode keinen Aufschluß, Centralkörper ließen sich nicht durch sie

entdecken, ich wandte deshalb die von Flemming *) angegebene Fär-

bung an und erzielte folgendes Bild. Die Attraktionssphäre besitzt

ein Centrum, das sich durch stärkeres Lichtbrechungsvermögen, aus

ihr abhebt. In einer Zelle z. B. (Fig. 6) war in der Attraktionssphäre

ein eiilziger, besonders großer, kugeliger, glänzender Körper vor-

handen, der sich durch seine gelbe Färbung aus der mattrot tingierten

Sphäre sehr klar abhob. Doch steht dieses Centralkörperchen aus-

gezeichnet durch seine Größe und distinkte Färbung, in meinen Be-

obachtungen einzig da. Im übrigen bemerkte ich etwa um das Vier-

fache kleinere Centralkörperchen, meist nur eins als Centrum der

Sphäre , einigemal aber konnte man aus Bildern deuten : entweder

liegen zwei Centralkörperchen sehr dicht im Centrum einer Sphäre

1) Neue Beiträge zur Kenntnis der Zelle. Arch. f. mikr. Anat.^

Bd. 37, Nr. 4, 1891.
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zusammen, oder ein einziges ist in der Mitte sehr stark eingeschnürt,

es hat eine extrem nierenförmige Gestalt angenommen (Fig. 4).

Die Strahlen der Attraktionssphäre, welche bei manchen Objekten

(wie vorher gesagt wurde) eine beträchtliche Länge besitzen, lösen sich

in das Gerüstwerk der Zelle auf.

Schließlich muß ich noch ausdrücklich bemerken, daß ich niemals

Rhynchocölomkörper in der Teilung begriffen aufgefunden habe, daß

ich es sogar für sehr wohl möglich halte, daß die Vermehrung der

Rhynchocölomkörper-Zellen nicht durch Teilung dieser selbst, sondern

durch Nachschub von Zellen erfolgt, die von der zelligen Auskleidung

des Rhynchocöloms , die natürlich auch den Rüssel überzieht, ab-

stammen.

Ein Nachschub von Zellen erfolgt sicher, da, wie angedeutet, ein

Teil der Zellen fortwährend in eigentümlicher Weise (degenerierend)

sich verändert.

Die Untersuchungen, welche mir diese Ansicht nahe legen, sind

noch nicht abgeschlossen.

Neapel, den 16. Juli 1891.

Nachdruck verboten.

Fasern im Knochenmarke.

Von Dr. Eugen Enderlen, Assistent am pathologischen Institut in München.

Mit 2 Abbildungen.

Behandelt man Knochenmark mit der von Oppel ^) zur Darstellung

der Gitterfasern in der Leber angegebenen Methode, so gelingt es,

ein eigentümliches Fasernetz darzustellen. Die Ausführung ist folgende :

Härten der Stücke in Alkohol, 24 Stunden in 10 '^/o wässerige Kalium

chromatum flavum-Lösung, kurz Abspülen in destilliertem Wasser mit

ein paar Tropfen einer ^/^ o/^ Silbemitratlösung, 24 Stunden in eine

öfter zu wechselnde ^4 "/o Silbernitratlösung, absoluter Alkohol, ohne

Einbettung schneiden. Schnitte in Toluol, Toluolbalsam, Aufbewahren

ohne Deckglas.

1) Albeet Oppel, Über Gitterfasern der menschlichen Leber und

Milz, Anat. Anzeiger, VI. Jahrg., 1891, No. 6.
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In Präparaten von kindlichem Marke finden wir zweierlei Faser-

arten: ziemlich große, geschlängelte, etwas unregelmäßig eingestreute

Fasern , von welchen feinere ausstrahlen ; letztere bilden manchmal

feine Sterne, die untereinander durch zarte Netze im Zusammenhange

stehen.

Beim Erwachsenen sind die gröberen Faserzüge etwas regelmäßiger

angeordnet, laufen oft parallel zu einander, sind ebenfalls geschlängelt
;

die Sternforra der feineren Fasern ist seltener und weniger gut aus-

geprägt, die feineren Fäden durch Fettzellen auseinandergedrängt.

Welcher Natur diese Fasern sind, wage ich nicht zu entscheiden;

Fig. 1. Knochenmark vom Kinde. Fig. 2. Knochenmark vom Erwachsenen.

möglicherweise stehen sie mit den Blut- und Lymphbahnen in irgend-

welchem Zusammenhange. Nachfärbungen, die etwa Aufschluß geben

könnten, mißlangen vollkommen. Mit dem retikulierten Gewebe von

Mall ^) sind sie nicht identisch , denn nach seinem Vorgange (Ver-

dauung der Gefrierschnitte mit Pepsin, Behandlung mit Pikrinsäure

und Säurefuchsin) erhielt ich ganz andere Bilder. Auch bei ver-

gleichenden Präparaten aus der Leber nach Mall und Oppfl traten

Verschiedenheiten zwischen den Gitterfasern und dem retikulierten

Gewebe auf.

2) Mall, Das retikulierte Gewebe und seine Beziehung zu den Binde-

gewebsfibrillen , XVII. Bd. der Abhandlungen der mathematisch - physi-

kalischen Klasse der Kgl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften.
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Askanazy, M., Zur Regeneration der quergestreiften Muskelfasern. Mit

2 Tafeln. Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie, Band

125, 1891, Heft 3, S. 520—542.

Auerbach, Leopold, Zur Charakteristik von Ei und Samen. Vortrag ge-

halten in der Berliner medicinischen Gesellschaft am 1. Juli 1891.

Berliner klinische Wochenschrift, Jahrg. 28, 1891, No. 37, S. 908—909.

(van Bambeke et) van der Stricht, Caryomitose et division directe des

cellules ä noyau bourgeonnant ä l'^tat physiologique. Verhandlungen

der Anatom. Gesellschaft auf der 5. Versammlung 1891, S. 169— 173.

Mit Demonstration: S. 272—273.

Bardeleben, Karl, Über den feineren Bau der menschlichen Spermato-

zoen (mit 4 Abbildungen). • Verhandlungen der Anatom. Gesellschaft

auf der 5. Versammlung 1891, S. 157—164; nebst Demonstration,

S. 264. Diskussion: Keause, Baedeleben, Benda, Waldetee, Nussbaum,

S. 164—165.
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Barfarth, D., Über Zellbrücken glatter Muskelfasern. Aus dem ver-

gleichend-anatomischen Institut in Dorpat. Nach einem Vortrage in

der anatomischen Sektion des X. internationalen Kongresses in Berlin

1890. Mit 1 Tafel. Archiv für mikroskopische Anatomie, Band 38,

1891, Heft 1, S. 39—51.

Benda, C, Quergestreifter Muskel. Demonstration. Verhandlungen der

Anatom. Gesellschaft auf der 5. Versammlung 1891, S. 264.

von Braunschweig, Richard, Experimentelle Untersuchungen über das

Verhalten der Thymus bei der Regeneration der Blutkörperchen. Inaug.-

Diss. Dorpat, 1891. 56 SS. 8«.

Broesike, G., Knochenpräparate. Demonstration. Verhandlungen der

Anatom. Gesellschaft auf der 5. Versammlung 1891, S. 264.

De Bruyne, C, De la phagocytose et de Tabsorption de la graisse dans

l'intestin. Extrait des Annales de la soc. de m^decine de Gand, 1891.

Premiere communication preliminaire (5 mai). 7 SS. — Deuxieme
comm. prölim. (7 juin). 6 SS.

Burci, Ricerche sperimentale sul processo di riparazione delle ferite longi-

tudinali delle arterie, 2 parti. Con 2 tavole. Atti della societä tos-

cana di scienze naturali in Pisa. Memorie, Vol. XI, 1891.

Bürger, Otto, Über Attraktionssphären in den Zellkörpern einer Leibes-

flüssigkeit. Mit 7 Abbildungen. Anatomischer Anzeiger, Jahrg. VI,

1891, No. 17, S. 484—489.

Buscalioni, L., Süll' aocrescimento della membrana cellulare. Giornale

d. R. Accademia di medic, di Torino, 1891, Ser. 3, Tomo XXXIX,
S. 40.

Christensen, Carl, Re-, Trans- und Implantation. Journal für Zahnheil-

kunde, Jahrg. VI, 1891, No. 10, S. 73—7^.

Correns, C, Zur Kenntnis der inneren Struktur der Zellmembranen.

Mit 2 Tafeln. Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik, Band 31, 1891,

Heft 1. 2, S. 255—338.

Crety, Ricerche anatom. ed istolog. sul genere Solenophorus Ceeplin.

Con 2 tuvole. Atti della 11. Accademia dei Lincei, Anno 286, 1889,

Serie IV, Vol. VI, Roma 1890.

Cuönot, L., Etudes sur le sang et les glandes lymphatiques dans la serie

animale. 2. Partie, Invertebres. Archives de Zoologie experimentale,

Serie H, Tome IX, 1891, S. 366—475. A suivre.

Dekhuyzen, Über Emigration und Leukocyten. Verhandlungen der Anatom.
Gesellschaft auf der 5. Versammlung 1891, S. 231—241. Diskussion:

Waldeiek, S. 241.

Dogiel, A. S., Die Nervenendigungen in Tastkörperchen. Mit 1 Tafel.

Archiv für Anatomie uhd Physiologie, Anatomische Abteilung, Jahrg.

1891, Heft 2. 3, S. 182—192.

Enderlen, Eugen, Fasern im Knochenmarke. Mit 2 Abbildungen. Ana-
tomischer Anzeiger, Jahrg. VI, 1891, No. 17, S. 489—490.

Panton, Riehard, Observations sur la reimplantation des dents. Paris,

1891, J. B. Bailiiere et fils. 8«. 32 SS.
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Pleischl, E. , Über die wichtigsten Lebenseigenschaften der Nerven.

Wien, 1891. 8". 24 SS. 0,50 M.

Plemming, W., Über Zellteilung. Verhandlungen der Anatom. Gesell-

schaft auf der 5. Versammlung 1891, S. 125— 143. Diskussion: Hakse-

mann (mit 2 Abbildungen), Dekhuyzen, S. 143— 144.

Frenzel, Joh., Zur Bedeutung der amitotischen (direkten) Kernteilung.

Bioloj,Msches Centralblatt, Band XI, 1891, No. 18, S. 558— 565.

Griesbach, H., Über Struktur und Plasmoschise der Amöbocyten. Ver-

handlungen der Anatom. Gesellschaft auf der 5. Versammlung 1891,

S. 222—227.
Grünberg, Moses, Experimentelle Untersuchungen über die Eegeneration

der Blutkörperchen in den Lymphknoten, Inaug.-Diss. Dorpat, 1891.

78 SS. 8«.

GuUand, G. Lovell, The Nature and Varieties of Leucocytes. (Reprinted

from) Vol. Ill of Laboratory Eeports, R. Coll. of Physicians Edinburgh,

1891, S. 106—156. 1 Taf.

— — The Development of Adenoid Tissue, with special reference to

the Tonsil and Thymus. (Reprinted from) Vol. Ill of Laboratory Re-

ports, R. Coll. of Physicians Edinburgh, 1891, S. 157—176. 1 Tai.

Hansemann, David, Ein Beitrag zur Entstehung und Vermehrung der

Leukocyten. Verhandlungen der Anatom. Gesellschaft auf der 5. Ver-

sammlung 1891, S. 255—258.

von Knaut, A., Die weißen Blutkörperchen. Vortrag gehalten am Jahres-

tage der Medicinischen Gesellschaft zu Rostow a. D. St. Petersburger

medicinische "Wochenschrift, Jahrg. XVI, Neue Folge Jahrg. VIII, 1891,

No. 33, S. 289—292.
Kossei, Über einige Bestandteile des Nervenmarks. Verhandlungen der

Berliner physiologischen öesellsehaft, im Archiv für Anatomie und Phy-

siologie, Physiologische Abteilung, Jahrg. 1891, Heft 3. 4, S. 359— 364.

Leyden, E., Über eosinophile Zellen aus dem Sputum von Bronchial-

asthma. Demonstration im Verein für innere Medicin. Deutsche me-

dicinische Wochenschrift, Jahrg. 17, 1891, No. 38, S. 1085—1086.

Lode, Alois, Untersuchungen über die Zahlen- und Regenerationsverhält-

nisse der Spermatozoiden bei Hund und Mensch. Aus dem physio-

logischen Institute in Wien. Archiv für die gesamte Physiologie,

Band 50, Heft 5. 6, 1891, S. 278—292.

Löwit, M., Über amitotische Kernteilung. Biologisches Centralblatt, Band

XI, 1891, No. 17, S. 513—516.
Macallum, A. B., Morphology and Physiology of the Cell. Transactions

of the Canadian Institute, Vol. I, Part 2, 1891.

Marenghi, Giovanni, et Villa, Luigi, De quelques particularit^s de

structure des fibres nerveuses medullaires. Archives italiennes de bio-

logie, Tome XV, 1891, Ease. 3, S. 404—408.

Netschajeflf, Peter, Über die Bedeutung der Leukocyten bei Infektion

des Organismus durch Bakterien. Zur Frage der Phagocytose. Aus
dem bakteriologischen Institut von A. Babüchin. Mit 1 Tafel. Archiv

für pathologische Anatomie, Band 125, Heft 3, 1891, S. 415—452.
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Owsjannikow, P., Zur Struktur der Nervenfaser. Melanges biologiques

de I'Academie imperiale des Bciences de St. Petersbourg, 1891, T.

XIII, S. 101—112.
Solger, Bernhard, Zur Kenntnis der „Zwischenkörper" sich teilender

Zellen. Mit 3 Abbildungen. Anatomischer Anzeiger, Jahrg. VI, 1891,
No. 17, S. 482—483.

Starke, J., Über die Fettgranula der Leber von Eana esculenta. Archiv

für Anatomie und Physiologie, Anatomische Abteilung, Jahrg. 1891,

Heft 2. 3, S. 136—144.

Steinach, E., Pigmentierte glatte Muskelfasern. Verhandlungen der

Anatom. Gesellschaft auf der 5. Versammlung 1891, Demonstration S.

270—272.
Stöhr, Philipp, Die Entwickelung des adenoiden Gewebes, der Zungen-

bälge und der Mandeln des Menschen. Mit Tafel. In Festschrift zur

Feier des 50-jährigen Doktorjubiläums von Karl Wilh. von Nägkli in

München und Albert von Köllikee in Würzburg, 1891. Fol. 18 SS.

Szymkiewicz, T. S., Über den Schwefel- und Phosphorgehalt der Leber-

zellen des Rindes in den verschiedenen Lebensaltern. Dorpat, 1891.
8». 81 SS. 1,50 Mk. Wohl Inaugural-Dissertation.

Verson, E., Zur Beurteilung der amitotischen Kernteilung. Biologisches

Centralblatt, Band XI, 1891, No. 18, S. 556— 558.

Wakker, J. H., Ein neuer Inhaltskörper der Pflanzenzelle. Mit 1 Tafel.

Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik, Band 31, 1891, flcft 1. 2,

S. 1—12.
Zimmermann, K. W., Über den Kernteilungsmodus bei der Spermato-

genese von Helix pomatia. Verhandlungen der Anatom. Gesellschaft

auf der 5. Versammlung 1891, S. 187— 193.

von Zwingmann, Alfred, Das elastische Gewebe der Aortenwand und
seine Veränderungen bei Sklerose und Aneurysma. Dorpat, E. J. Karow,
1891. 54 SS. 8». Inaugural-Dissertation.

6. ßewegimgsapparat.

Carlsson, Albertina, Untersuchungen über die weichen Teile der

s, g. überzähligen Strahlen an Hand und Fuß. (S. Kap. 4.)

a) Skelett.

Costa, P., II terzo trocantere, la fossa ipotrocanterica, la cresta ipotro-

canterica nel fernere dell' uomo. Archivio per l'anthropol., 1890, Vol.

XX, S. 269—304. Con 1 tavola.

Cunningham, D. J., The Skull and some of the other Bones of the Ske-

leton of Cornelius Magrath, the Irish Giant. The Journal of the An-
thropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol. XXI, 1891,
No. 1, August, S. 40—41.

Gaudenzi, C, Contributo alle misure angolari del capo. Giornale della

Reale Accademia d. medic, di Torino, 1891, Ser. 3, Vol. XXXIX,
S, 175—176.



501

Gaupp, E., Zur Kenntnis des Primordial-Craniums der Amphibien und
Reptilien. Verhandluagen der Anatom. Gesellschaft auf der 5. Ver-
sammlung 1891, S. 114— 120.

Jungersen, Hektor F. E., Remarks on the Structure of the Hand in

Pipa and Xenopus. The Annals and Magazine of Natural History,

Series VI, Vol. VIII, 1891, No. 45, S. 193—206. With Figures.

Killian, Zur Metamerie des Selachierkopfes (mit 25 Abbildungen). Ver-
handlungen der Anatom. Gesellschaft auf der 5. Versammlung 1891,
S. 85—107.

Kurella, H., Über Asymmetrie des Schädels bei Torticollis. Centralblatt

für Nervenheilkunde und Psychiatrie, Jahrg. XIV, 1891, Neue Folge

Band II, August, S. 337—340.
Dei, A., Considerazioni sulla iperdattilia o pentadattilia nei gallinacei

domestici. (S. Kap. 4.)

Osborne, J. T., A Case of congenital Malformation of the Ribs. Archiv.

Pediat., Philadelphia, 1891, Vol. VIII, S. 346—349. With 1 Plate.

Pfltzner, Über Variationen im Aufbau des menschlichen Hand- und Fuß-
skeletts. Verhandlungen der Anatom. Gesellschaft auf der 5. Versamm-
lung 1891, S. 181— 187; mit Demonstration, S. 269. Diskussion: Wal-
DEYEE, S. 187.

Homiti, La fossetta faringea nell' osso occipitale dell' uomo. Con tav.

Atti della societa toscana di scienze naturali in Pisa. Memorie, Vol.

XI, 1891.

Schmidt, Victor, Die Entwickelung des Hinterendes der Chorda dorsalis

bei Siredon pisciformis. Inaug.-Diss. von Dorpat. St. Petersburg, 1891.

44 SS. 80. 2 Taf.

Siebenmann, Fr., Ein Ausguß vom pneumatischen Höhlen-System der

Nase. (S. Kap. 3.)

Sewertzow, A. N., Über einige Eigentümlichkeiten in der Entwickelung

und im Bau des Schädels von Pelobates fuscus. Bulletin de la societe

imperiale des naturalistes de Moscou, Annee 1891, No. 1, S. 143— 160.

Stieda, Über den knöchernen Gaumen. Verhandlungen der Anatom. Ge-

sellschaft auf der 5. Versammlung 1891, S. 242. Diskussion: Rüdingee,

Mebkel, S. 242— 243.

Zander, R., Ist die Polydaktylie als theromorphe Varietät oder als Miß-

bildung anzusehen ? Beitrag zur Kenntnis des Wesens und Entstehens

der Polydaktylie. Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie,

Band 125, Heft 3, 1891, S. 453— 487.

Zimmermann, Über die Metamerie des Wirbeltierkopfes. Verhandlungen

der Anatora. Gesellschaft auf der 5. Versammlung 1891, S. 107— 113.

Diskussion: Feoeiep, S. 114.

b) Bänder. Gelenke. Muskeln. Mechanik.

Bardeleben, Karl, Über Innervierung, Entstehung und Homologie der

distalen Gliedmaßenmuskeln bei den Säugetieren. Verhandlungen der

Anatom. Gesellschaft auf der 5. Versammlung 1891, S. 243—246.

Diskussion: RtIdingee, Baedeleben, S. 246.
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von Kostanecki, K., Zur Morphologie der Tubengaumenrauskulatur. Aus
dem 1. anatomischen Institute zu Berlin. Mit 2 Tafeln. Archiv für

Anatomie und Physiologie, Anatomische Abteilung, Jahrg. 1891, Heft 2.

3, S. 145—181.

Le Double, A., Muscles presternaux. Bulletins de la socidte d'anthropologie

de Paris, Sdrie IV, Tome II, 1891, Fase. 2, S. 150—154.

Le Double, A., Du muscle e'pitrochl^o-olecranien et de sa signification

au point de vue de l'anthropologie zoologique. Bulletins de la soci^t^

d'anthropologie de Paris, S^rie IV, Tome II, 1891, Fase. 2, S. 154—173.

Perrin, Sur les muscles du pied de la rana. Bulletin de la society phi-

lomatique de Paris, 1890/91, Serie VIII, Tome III, S. 16—20.

7. Grefärssystem.

Schviltze, O., Über die Entwickelung der Netzhautgefäße. Verhandlungen
der Anatom. Gesellschaft auf der 5. Versammlung 1891, S. 174— 180.

Diskussion : Waldeyee, Schttltze, S. 181.

Tedeschi, A , Contribute alio studio della circolazione cerebrale. Eassegna
di scienze med., 1891, Vol. VI, S. 6— 19.

8. Integument.

Bardeleben, Karl, Die Häufigkeit überzähliger Brustwarzen (Hyperthelie),

besonders beim Manne. Verhandlungen der Anatom. Gesellschaft auf

der 5. Versammlung 1891, S. 247—249. Diskussion: Keibel, S. 249
—250.

Bartels, Bärtige Dame. Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für An-
thropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Jahrg. 23, 1891, Heft 3,

S. 243—245.

Blumrich, Jos., Das Integument der Chitonen. Mit einer Vorbemerkung
von B. Hatschek in Prag. Mit 7 Tafeln und 1 Figur im Text. Zeit-

schrift für wissenschaftliche Zoologie, Band 52, 1891, Heft 3, S. 404
—476.

Grote, Georg, Über die Glandulae anales des Kaninchens. Königsberg
i. Pr., 1891, W. Koch. 8». 27 SS. Mit 1 Tafel. Inaugural- Disser-

tation. 1 M.

Natalucci, G., Polythelia. Kaccoglitore medic, Forli, 1891, Ser. 5, Vol. XI,
S. 226—230.

Ornstein, Bernhard, Silberfarbiges Haar. Verhandlungen der Berliner

Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Jahrg. 23,

1891, Heft 3, S. 347—348.

Seeck, Oscar, Über die Hautdrüsen einiger Amphibien. Dorpat, E. J.

Karow, 1891. 72 SS. 8^. Mit 1 Tafel. Inaugural-Dissertation.

Virchow, Mann mit einem Eiesenbart. Verhandlungen der Berliner Ge-
sellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Jahrg. 23,

1891, Heft 3, S. 261— 262.
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9. Dannsystem.

von Kostanecki, K., Zur Morphologie der Tubengaumenmuskulatur.
(S. oben Kap. 6b.)

a) Atmungsorgane

(inklus. Thymus und Thyreoidea).

von Braunschweig, Richard, Experimentelle Untersuchungen über
das Verhalten der Blutkörperchen. (S. oben Kap. 5.)

Lustig, A., Contributo alia conoscenza dell' istogenesi della glandola

tiroide. Sperimentale, 1891, Vol. LXVII, S. 84—89. Con 2 tavole. (Vgl.

No. 13 d. J.)

Weibgen, Karl, Zur Morphologie der Schilddrüse des Menschen. Münchener
medicinische Abhandlungen. 1. Reihe. Arbeiten aus dem pathologischen
Institute. Herausgegeben von 0. Bollingee. Heft 8. J. F. Lehmann's
Verlag, München, 1891. 15 SS. 0,80 M.

b) Verdauungsorgane.

von Brunn, A., Beiträge zur Kenntnis der Zahnentwickelung. Mit 1 Tafel.

Archiv für mikroskopische Anatomie, Band 38, 1891, Heft 1, S. 142
— 156.

Fischl, Rudolf, Beiträge zur normalen und pathologischen Histologie

des Säuglingsmagens. Aus Chiari's pathologisch-anatomischem Institute

an der deutschen Universität in Prag. Zeitschrift für Heilkunde,
Band XII, 1891, Heft 4, 5, S. 395—446.

Fleischraann, A., Die Grundform der Backzähne bei Säugetieren und
die Homologie der einzelnen Höcker. Mit 1 Tafel. Sitzungsberichte

der Kgl. Preuß. Akademie der Wissenschaften, 1891, No. XXXIX
und XL, S. 891—903.

Galippe, V., Recherches d'anatomie normale et pathologique sur l'appa-

reil dentaire de l'eldphant. Journal de l'anatomie et de physiologie,

Annee XXVII, 1891, No. 4, S. 285—343. Avec figures.

Gulland, G. Lovell, The Development of Adenoid Tissue, with spe-

cial reference to the Tonsil and Thymus. (S. oben Kap. 5.)

Handbuch der Zahn hei Ikund e. (S. oben Kap. 1.)

Henke, W., Der Raum der Bauchhöhle des Menschen und die Verteilung

der Eingeweide in demselben. Mit 3 Tafeln. Archiv für Anatomie
und Physiologie, Anatomische Abteilung, Jahrgang 1891, Heft 2. 3,

S. 89—107.
Henke, Der Raum der Bauchhöhle und die Verteilung der Eingeweide

in demselben. Verhandlungen der Anatom. Gesellschaft auf der 5. Ver-

sammlung 1891, S. 230.

Marin es cu, G., Über die Innervation der Drüsen der Zungenbasis.

(S. Kap. IIa.)

Martin, Paul, Die Entwickelung des Wiederkäuermagens und -Darmes.

Mit 1 Tafel und 28 Figuren im Texte. In Festschrift zur Feier des
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fünfzigjährigen Doktor-Jubiläums v. Kael Wilh. ton Nägeli in München
und Albeet von Köllikee in Würzburg, 1891, S. 59— 80. fol.

Fiaua, G. P., Dei denti incisivi e canini superiori nei bovini e negli

ovini e dell' organ o di Jacobson nell' uomo Monitore zoologico italiano,

1891, Vol. II, S. 44—47.

Prenant, A., Annotations sur le developpement du tube digestif chez

les mamraiferes. Avec 3 planches. Journal de l'anatomie et de pby-

siologie, Ann^e XXYII, 1891, No. 3, S. 197—233.

Rose, C, Über das menschliche Gebiß. Verhandlungen der Anatom. Ge-

sellschaft auf der 5. Versammlung 1891, S. 165— 168. Diskussion:

VON KoELLIKEE, BenDA, S. 168.

Rüdinger, Über die Umbildung der LiEBEEKüHN'schen Drüsen durch die

Follikel im Wurmfortsatze des Menschen. Verhandlungen der Anatom.

Gesellschaft auf der 5. Versammlung 1891, S. 65—68. Diskussion:

Stöhe, von Kupffee, RüDiNGEE, Stkassee, Rüdingee, Waldeyee, S. 68— 69.

Starke, J., Über die Fettgranula der Leber von Eana esculenta. (S.

oben Kap. 5.)

Stöhr, Philipp, Die Entwickelung des adenoiden Gewebes, der Zungen-

bälge und der Mandeln des Menschen. (S. oben Kap. 5.)

Zuckerkandl, E., Über das epitheliale Budiment eines vierten Mahl-
zahnes beim Menschen. Aus der Sitzung der mathematisch-naturwis-

senschaftlichen Klasse der Kaiserl, Akademie der Wissenschaften in

Wien vom 10. Juli 1891. Wiener medicinische Blätter, Jahrg. XIV,
1891, No. 38, S. 591—592.

10. Harn- und Geschlechtsorgane.

a) Harnorgane

(inklus. Nebenniere).

Felix, WaJther, Die erste Anlage des Exkretionssystems des Hühn-
chens. Mit 4 Tafeln. In : Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen

Doktor-Jubiläums v. Kael Wilh. von Nägeli in München und Albeet
VON Köllikee in Würzburg, 1891, S. 89— 122. fol. (Wiederholt; s.

No. 14 u. 15.)

Mitchell, L. J., Double Ureter, lobulated Kidney. Medical and surgical

Report Cook Co. Hospital 1890, Chicago, 1891, S. 135.

Mitchell, L. J., Seven Cases of anomalous Kidneys. Ebenda.
Mitchell, L. J., Triple Ureter on one Side, double on the other. Ebenda.

b) Geschlechtsorgane.

Broome, G. W., Unique Case of Uterus bicornis, St. Louis Clinique,

1891, Vol. IV, S. 188—193. (Vgl. No. 14 u. 15.)

Crickx, A., et Nieot, J., Note sur un cas d'anomalie congenitale des

organes genitaux de la femme. Clinique, Bruxelles, 1891, S. 241.

Germane, E. , Cangiamenti istologici del testicolo dalla nascita alia

maturita. Bollettino della societa di naturalisti in Napoli, Serie I,

Vol. V, Anno V, 1891, Fasc. 1.
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Howes, G. B., On some hermaphrodite Genitalia of the Codfish (Gadus

morrhua) with Remarks upon the Morphology and Phylogeny of the

Vertebrate reproductive System. With 1 Plate. The Journal of the

Linnean Society, Zoology, Yol. XXIII, 1891, No. 148, S. 539—558.
Massey, G. B., A Case of double Yagina and Uterus. Ann. gynaec. and

paediat. Philadelphia, 1890/91, Vol. IV, S. 365.

Nagel, W., Über die Entwickelung der Urethra und des Dammes beim Men-
schen. Sitzungsberichte der Kgl. Preußischen Akademie der Wissen-

schaften, 1891, No. XXXYIII, S. 829—835. Mit 3 Figuren.

Petit, P., Pseudo-hermaphrodisme perineo-scrotal. Bulletins et memoires

de la socidtd obstdtricale et gynecol. de Paris, 1891, S. 130.

Polaillon, Observation d'hermaphrodisrae. Bulletins et mdmoires de la

societe obste'tricale et gynecol. de Paris, 1891, S. 123— 130.

Sobotta, J., Beiträge zur vergleichenden Anatomie und Entwickelungs-

geschichte der Uterusmuskulatur. Aus dem I. anatomischen Institut

der Universität Berlin. Mit 1 Tafel. Archiv für mikroskopische Ana-
tomie, Band 38, 1891, Heft 1, S. 52—100.

11. Ncrrensystem und Sinnesorgane.

Burckhardt, Rudolf, Untersuchungen am Hirn und Geruchsorgan von

Triton und Ichthyophis. Mit 2 Tafeln. Zeitschrift für wissenschaft-

liche Zoologie, Band 52, 1891, Heft 3, S. 369—403.
Haab, O., Der Hirnrindenreflex der Pupille. In Festschrift zur Feier

des fünfzigjährigen Doktor-Jubiläums v. Kabl Wilh. von Nägeli in

München und Albert von Köllikee in Würzburg, 1891, S. 81^88. fol.

Ueke, Alexander, Epithelreste am Opticus und auf der Eetina. Mit
1 Tafel. Aus dem vergleichend-anatomischen Institute in Dorpat. Archiv
für mikroskopische Anatomie, Band 38, 1891, Heft 1, S. 24— 38.

a) Nervensystem (centrales, peripheres, sympathisches).

Bernheimer, Stefan, Über die Sehnervenwurzeln des Menschen. Ur-

sprung, Entwickelung und Yerlauf ihrer Markfasern. Mit 3 farbigen

Tafeln. Wiesbaden, J. Bergmann, 1891, 92 SS. 8».

Boucheron, Nerfs ciliaires superficiels chcz l'homme. Archives d'ophtal-

mologie, Tome XI, 1891, No. 4, S. 295—302. Avec 4 figures. (Vgl.

No. 12.)

Carls son, Albertina, Untersuchungen über die weichen Teile der

sog. überzähligen Strahlen an Hand und Fuß. (S. Kap. 4.)

Chiarugi, G., Observations sur les premieres phases de d^veloppement
des nerfs encdphaliques chez les mammiferes, et, en particulier, sur la

formation du nerf olfactif. E^sum^. Archives italiennes de biologie,

Tome XV, 1891, Fase. 3, S. 418—425. (Vgl. No. 12.)

Forel, August, Über das Verhältnis der experimentellen Atrophie und
Degenerationsmethode zur Anatomie und Histologie des Centralnerven-

systems. Ursprung des IX., X. und XII. Hirnnerven. Mit 1 Tafel.

In Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Doktor-Jubiläums v. Kabl
Wilh. von Nägeli in München und Albert von Kölliker in Würz-
burg, 1891, S. 37—50. fol.

Froriep, Zur Entwickelungsgeschichte der Kopfnerven (mit 6 Abbildungen).
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Verhandlungen der Anatom. Gesellschaft auf der 5. Versammlung 1891,

S. 55— 65; mit Demonstration, S. 265. Diskussion: von Kupffeb, S. 65.

van Gebuchten, Cervelet; Moelle dpiniere; Muqueuse olfactive; Bulbe
olfactif. Verhandlungen der Anatom. Gesellschaft auf der 5. Versamm-
lung 1891, Demonstration S. 265—266.

Golgi, Camillo, Le leseau nerveux diffus des centres du Systeme nerveux.

Les attributs physiologiques. Methode suivie dans las recherches histo-

logiques. Archives italiennes de biologie, Tome XV, 1891, Fase. 3,

S. 434—463.
His, Zur Frage der Längsverwachsung von Wirbeltierembryonen (mit 13

Abbildungen). Verhandlungen der Anatom. Gesellschaft auf der 5. Ver-

sammlung 1891, S. 70— 83. Diskussion: Eabl, EtCKEET, Bonnet, Keibel,

His, S. 84.

Kazzander, Giulio, Sulla radice dorsale del nervo ipoglosso nell' uomo
e nei mammiferi domestici. Con una figura. Anatomischer Anzeiger,

Jahrgang VI, 1891, No. 16, S. 444—450
von Koelliker, Eröffnungsrede bei der 5. Versammlung der Anatomischen

Gesellschaft. Verhandlungen der Anatom. Gesellschaft auf der 5. Ver-
sammlung 1891, S. 2—22. Nebst Demonstration : S. 266—267. (Handelt

von den Beziehungen der nervösen Elemente zu einander.)

von KupflFer, C, Die Entwickelung der Kopfnerven der Vertebraten (mit

1 1 Abbildungen). Verhandlungen der Anatom. Gesellschaft auf der 5.

Versammlung 1891, S. 22—54. Diskussion: His, Fkoeiep, von Kupfeee,

S. 54—55.
von Lenhossek, Mich., Zur Kenntnis der Neuroglia des menschlichen

Rückenmarkes (mit 19 Abbildungen). Verhandlungen der Anatom. Ge-
sellschaft auf der 5. Versammlung 1891, S. 193— 221. Demonstration:

S. 267—269.
von Lenhossek, Mich., Von den hinteren "Wurzeln der Rückenmarks-

nerven. Mit 1 Tafel. 46 SS. Ertekezdsek a Termds zettudomänyok
körebdl. (Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften,

herausgegeben von der III. mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse

der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Band XIX, Jahrgang

1889/90, No. 6.)

Marinescu, G., Über die Innervation der Drüsen der Zungenbasis, Ver-

handlungen der physiologischen Gesellschaft zu Berlin , XIII. Sitzung

am 5. Juni 1891. Archiv fiir Anatomie und Physiologie, Physiolo-

gische Abteilung, Jahrgang 1891, Heft 3. 4, S. 357—359.
Nawrocki, F., und Przybylski, J., Die pupillenerweiternden Nerven der

Katze. Archiv für die gesamte Physiologie, Band 50, 1891, Heft 5. 6,

S. 234—277.
Obersteiner, Heinrich, Anleitung beim Studium des Baues der nervösen

Centralorgane im gesunden und kranken Zustande. Zweite vermehrte
und umgearbeitete Auflage. Mit 184 Holzschnitten. Leipzig und Wien,
Franz Deuticke, 1891. 8«. 'XV u. 512 SS.

SchaflFer, Karl, Vergleichend-anatomische Untersuchungen über Rücken-
marksfaserun g. Aus dem Senckenberg'schen Institut zu Frankfurt am
Main, Mit 1 Tafel und 1 Holzschnitt. Archiv für mikroskopische

Anatomie, Band 38, 1891, Heft 1, S. 157—176.
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b) Sinnesorgane.

Andrews, E. A., On the Eyes of Polychaete. A preliminary Commu-
nication. Zoologischer Anzeiger, Jahrgang XIV, 1891, No. 371, S. 285
—286.

von Brunn, Über die Ausbreitung der menschlichen Biechschleimhaut.

Naturforsch. Gesellschaft zu Rostock (26. Juni 1891). S.-A. a. d. Ro-
stocker Zeitung, No. 317, 1891.

von Brunn, Die Nervenendigung im Riechepithel. Naturforsch. Gesell-

schaft zu Rostock (30. Juli 1891). S.-A. (wohl auch a. d. Rostocker

Zeitung; No. nicht angegeben.)

Gradenigo, G., Über die Formanomalien der Ohrmuschel. Anthropolo-

gische Studie. Archiv fur Ohrenheilkunde, Band 32, 1891, Heft 3,

4, S. 202—210.
Hirschberg, Über das Auge des Kätzchens. Verhandlungen der Berliner

physiologischen Gesellschaft. XII. Sitzung vom 22. Mai 1891. Archiv

für Anatomie und Physiologie, Physiologische Abteilung, Jahrgang

1891, Heft 3. 4, S. 351—357, Mit Abbildungen.

von Jhering, H., Über die zoologisch- systematische Bedeutung der Gehör-

organe der Teleostier. Mit 1 Tafel. Zeitschrift für wissenschaftliche

Zoologie, Band 52, 1891, Heft 3, S. 477—514.
Kaiser, Otto, Das Epithel der Cristae und Maculae acusticae. Aus dem

anatomischen Institut in Göttingen. Mit 2 Tafeln. Archiv für Ohren-

heilkunde, Band 32, 1891, Heft 3. 4, S. 181— 194.

Krause, Fovea centralis der Taube. Verhandlungen der Anatom. Gesell-

schaft auf der 5. Versammlung 1891, Demonstration S. 267.

Merlan, Karl, Versuche über die Lymphwege des Auges. Herausgegeben

von W. His, Archiv für Anatomie und Physiologie, Anatomische Ab-
teilung, Jahrgang 1891, Heft 2, 3, S. 109—135.

Plana, G. P., Dei denti incisivi e canini superiori nei bovini e negli

ovini e dell' organo di Jacobson neli' uomo. (S. Kap. 9b.)

Schultze, Über die Entwiekelung der Netzhautgefäße. (S. oben Kap. 7.)

Tavemari, Luigi, Contribute all' anatomia degli organi del gusto. La
lingua del Cercopithecus Diana. Atti della societä dei naturalisti di

Modena, Serie III, VoL X, Anno XXV, 1891, Fase. 1, S. 23—34.
Con 1 tavola.

Ticke, Alexander, Zur Entwickelung des Pigraentepithels der Retina.

Inaug.-Diss. von Dorpat. St. Petersburg, 1891. 30 SS. 8^. 2 Tafeln.

1,50 M.

13. Entwickeluiigsgcschichte.

(S. auch Organsysteme.)

von Bedriaga, J., Mitteilungen über die Larven der Molche. Zoologischer

Anzeiger, Jahrgang XIV, 1891, No. 371, S. 295—300. (Forts, folgt.)

Cano, G., Sviluppo postembrionale della Gebia, Axius, Callianassa e Cal-

liaxis. Morfologia dei Talassinidi. Con 4 tavole. Bollettino della

societä di naturalisti in Napoli. Serie I, Vol. V, Anno V, 1891, Fasel.
Chievitz, J. H., FosteretsUdvikling fremstillet for Medicinske Studerende.

(S. oben Kap. 1.)
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Dohrn, A., Studien zur Urgeschichte des Wirbeltierkörpers. XVI. Sonder-

druck. Berlin, Friedländer und Sohn, 1891. 40 SS. mit 5 farbigen

Tafeln. 7 M. (S. No. 16, S. 441.)

Duval, Mathias, Le placenta des rongeurs. (Suite.) Avec 4 planches.

Journal de l'anatomie et de la physiologie, An ne'e XXVII, 1891, No. 4,

S. 344—395.
Fiedler, Karl, Entwickelungsmechanische Studien an Echinoderraen-Eiern.

In Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Doktor-Jubiläums v. Kael
"Wilhelm von Nägeli in München und Albebt von Kölliker in Würz-
burg, 1891, S. 189—196. fol.

rieisehmann, A., Entwickelung und Struktur der Placenta bei Raub-

tieren. Sitzungsberichte der Kgl. Preußischen Akademie der Wissen-

schaften zu Berlin, 1891, No. XXXV, S. 661— 670.

G-raber, V., Zur Embryologie der Insekten. Zoologischer Anzeiger, Jahr-

gang XIV, 1891, No. 371, S. 286—291.
Hochstetter, F., Über die Bildung der inneren Nasengänge oder primi-

tiven Choanen (mit 9 Abbildungen). Verhandlungen der Anatom. Ge-

sellschaft auf der 5. Versammlung 1891, S. 145— 151.

Kishinouye, V., On the Development of Araneina. (No. 13, S. 361

steht Acraneina.)

Morgan, T. H., On the Amphibian Blastopore. Baltimore, Studies of

the Biological Laboratory, 1890. 8». 24 SS. with 3 Plates.

Nagel, W., Über die Entwickelung der Urethra und des Dammes beim
Menschen. (S. Kap. 10b.)

Owsjannikow, Ph., Zur Entwickelungsgeschichte des Flußneunauges. St.

Petersburg, Bull. Acad., 1891. 4^ 13 SS.

Rabl, Über die Entwickelung der Extremitäten und der Rippen der

Wirbeltiere. Verhandlungen der Anatora. Gesellschaft auf der 5. Ver-

sammlung 1891, S. 228. Diskussion: Feoriep, S. 228—229.
Rückert, J., Über die Befruchtung bei Elasmobranchiern. Verhandlungen

der Anatom. Gesellschaft auf der 5. Versammlung 1891, S. 253—254.

Russo, A., Le prime fasi di sviluppo nell' Amphiura squamata Säbs,

Estr. d. Bollettino d. soc. di naturalisti in Napoli , Ser. I, Anno V,

Vol. V, 1891, Fase. 2 (26 luglio 1891). 5 Fig. (Vgl. No. 11, S. 299.)

Graf Spee, Meerschweinchenuterus mit Ei ; Eierstock neugeborener Katzen.

Demonstration. Verhandlungen der Anatom. Gesellschaft auf der 5. Ver-

sammlung 1891, S. 269—270.
Strahl, Über Umwandlung einer gürtelförmig angelegten in eine doppelt-

scheibenförmige Placenta. Verhandlungen der Anatom. Gesellschaft auf
der 5. Versammlung 1891, S. 121— 124.

13. Mifsbildungen.

(S. auch Organsysteme.)

Balfour, C. M., Removal of a supernumerary Shoulder and Arm in an
Infant three Hours old: a remarkable Case of maternal Impression.

International Journal of Surgery, New York, 1891, Vol. IV, S. 106.

Dakln, W. R., Foetus the Subject of Atresia ani vesicalis. Transactions
of the Obstetrical Society of London, Tome XXXII, 1891, S. 368— 379.
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Lanneloügue et Menard, V., Affections conge'nitales. I. Tete et cou
;

maladies des bourgeous de l'embryon, des arcs branchiaux et de leurs

fentes. Paris, Asselin et Houzeau, 1891. 8". 738 SS. avec 5 planches.

Porak et Bernh.eim, Occlusion cong^nitale de l'intestin. Bulletins et

memoires de la soci^te' obst^tricale et gyndcol. de Paris, 1891, S. 85— 87.

Seeheyron, L., Ectrodactylie quadruple. Gazette m^dico-cliirurgicale de

Toulouse, 1891, T. XXlII, S. 105.

Virchow, Rudolf, Die Xiphodymen Gebrüder Tocci. Verbandlungen der

Berliner Gesellschaft tür Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte,

Jahrgang 23, 1891, Heft 3, S. 245—246.
Virchow, Rudolf, Xiphodymie. Ebenda, S. 366—388. Mit 2 Abbil-

dungen.

"Westerschulte, Merkwürdiger Geburtsfall. Rudimentäre Bildung eines

zweiten angewachsenen Kindchens. Inklusion eines zweiten Fötus— foetus

in foetu. Der Frauenarzt, Jahrgang VI, 1891, Heft 8, S. 339—341.
Zander, R., Ist die Polydaktj'lie als theromorphe Varietät oder als Miß-

bildung anzusehen? (S. oben Kap. 6a.)

14. Physische Anthropologie.

(llassenanatoraie.)

Gradenigo, G., Über die Formanoraalien der Ohrmuschel. (S.Kap. IIb.)

Girod, P., et Gautier, P., Dicouverte d'un squelette humain contempo-

rain des e'ruptions volcaniques quaternaires du volcan de Gravenoire

(Puy-de-D6me). Comptes rendus de l'acaderaie des sciences, 1891, CXII,

S. 1155—1157.
Hartmann, R., Azteken. Sitzungsberichte der Berliner Gesellschaft für

Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Jahrgang 23, 1891, Heft 3,

S. 278— 279.

Herve, Granes du Morvan. Bulletins de la societe d'anthropologie de

Paris, Serie IV, Tome II, 1891, Fase. 2, S. 238.

Hitchcock, E., Comparative Study of Measurements of male and female

Students at Amherst, Mount Holyoke and Wellesley Colleges. U.S. A.

Physique, London, 1891, Vol. I, S. 90—94.
KoUmann, J., Die Kraniometrie und ihre jüngsten Reformatoren. (S.-A.

a. d.) Corr.-Bl, d. D. anthropol. Ges. 1891, No. 4—6. 16 SS. 4«.

Lister, J. J., Notes on the Natives of Fakaofu (Bowditch Island). Union
Group. The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain

and Ireland, Vol. XXI, 1891, No. 1, August, S. 43—63. V^'ith 9 Plates.

Lydston, G. F., A Study of a Series of degenerate and criminal Crania.

Chicago Medical Record, 1891, T. I, S. 203—224. Diskussion, S. 260
—265.

Manouvrier, L., Sur la de'termination de la taille d'apres les os longs

des membres. Nur Titelangabe. Veröffentlicht in den Mdmoires de la

societe'. Bulletins de la society d'anthropologie de Paris , S^rie IV,

Tome II, 1891, Fasc. 2, S. 221.

Marcano, G., Ethnographie precolombienne du Venezuela. Note sur la

Cuicas et les Timotes. Bulletins de la socie't^ d'anthropologie de Paris,

S^rie IV, Tome II, 1891, Fasc. 2, S. 238—247. Avec 1 tabelle. Dis-

cussion, S. 247—254.
36



510

Virchow, Rudolf, Schliemann's letzte Ausgrabung. Sitzungsberichte der

Kgl. Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1891, XXXVIII,
S. 819—828 (mit 5 Abbildungen).

Virchow, Hudolf, Dualla-Knaben aus dem Oberlande von Kamerun.
Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie

und Urgeschichte. Jahrgang 23, 1891, Heft 3, S. 280—282. Mit
2 Abbildungen.

Virchow, Rudolf, Papua-Knaben von Neu-Britannien. Verhandlungen der

Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte,

Band 23, 1891, Heft 3, S. 283—284.
Virchow, Rudolf, Schädel und Skelettteile aus Hügelgräbern der Hall-

stadt- und Tene-Zeit in der Oberpfalz. Verhandlungen der Berliner

Gesellschaft für Anthropologie , Ethnologie und Urgeschichte , Jahr-

gang 23, 1891, Heft 3, S.359— 365. Mit 2 Abbildungen.

15. Wirbeltiere.

Bolton, Herbert, Fish Remains from the Lower Coal Mesures of Lanca-
shire. Transactions of the Manchester Geological Society, Vol. XX,
Part III, Manchester, 1889, S. 215—223. Diskussion, S. 226.

Chauveau, A., The comparative Anatomy of the domesticated Animals.

(S. oben Kap. 1.)

Collin, E., De'couvertes d'ossements quaternaires sur la butte d'Orgemont.

Suite d'un travail intitule : Gisement de mammiferes quateruaires aux
environs d'Argenteuil (Seine-et-Oise). Bulletins de la societe' d'anthro-

pologie de Paris, Sdrie IV, Tome II, 1891, Fasc. 2, S. 149— 150.

Davis, James W., On a new Species of Coccodus (C. Lindstroemi) Davis.

With 1 Plate. The Quarterly Journal of the Geological Society, Vol.

XLVI, Part IV, No. 184, 1890, S. 565—568.
Fauvelle, Un crane fossile de bovide. Bulletins de la societe d'anthro-

pologie de Paris, Sdrie IV, Tome II, 1891, Fasc. 2, S. 277—278.
Diskussion, S. 279.

Felix, J., und Lenk, H., Übersicht über die geologischen Verhältnisse

des mexikanischen Staates Puebla. Mit 1 Tafel. Palaeontographica,

Band 37, Lieferung 5 und 6 , 189 1 , S. 1 17— 139. (= Teil 3 der

Beiträge zur Geologie und Paläontologie der Republik Mexiko von
J. Felix und H. Lenk.) (Säugetierreste.)

Fraipont, Julien, Un nouveaux Ganoide du calcaire carbonifere de Belgi-

que. (Bentdenius Soreili nov. spec.) Avec 1 planche. Annales de

la society gdologique de Belgique, Tome XVII, 1890, S. 211—221.
Golliez, H , et Lugeon, M., Note sur quelques ch^loniens nouveaux de

la mollasse langhienne de Lausanne. Memoires de la society paleonto-

logique suisse. Vol. XVI, 1889. 24 SS., avec 13 planches.

Huidekoper, Age of the Horse, Ox, Dog, and other domesticated Animals.

(Continued.) The Journal of Comparative Medicine and Veterinary Ar-

chives, Vol. XII, 1891, No. 8, S. 377—382. With Figures. (Siehe

frühere Nummern.)
Lienenklaus, O., Die Ober-Oligocän-Fauna des Doberges. Achter Jahres-

bericht des naturwissenschaftlichen Vereines zu Osnabrück für die Jahre

1889 und 1890, Osnabrück 1891, S. 43—174.
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Lydekker, R., Note on a Chelonian Humerus from the Middle Eocene
of Bracklesham. With 1 Figure. Proceedings of the Geologists

Association, Vol. XI, 1889, No. 4, S. 177—179.
Marsh, 0. C, Restoration of Stegosaurus. With 1 Plate. The Geolo-

gical Magazine, New Series, Decade III, Vol. VIII, No. IX = Whole
No. 327, 1891, S. 385—387. (Vgl. vorige No.)

Marsh, O. C, Notice of new Vertebrate Fossils. The American Journal

of Science, Series III, Vol. XLII, Whole Number CXLII, No. 249,

1891, S. 265—269.
von Nathusius, S., Unterschiede zwischen der morgen- und abend-

ländischen Pferdegruppe am Skelett und am lebenden Pferd. Beitrag

zur Rassenkunde unserer Haustiere. Berlin 1891, P. Parey. III -|-

161 SS. mit Abbildungen. 5 M. (Vgl. A. A. Jahrg. VI, No. 17.)

Newton, A., Fossil Birds from the forthcoming Dictionary of Birds.

Berlin 1891, Friedländer & Sohn. 40, 15 SS. 3 M.
Newton, Alfred, Fossil Birds from the forthcoming Dictionary of

Birds. Delivered before the second international ornithological Congress

on the 18. May 1891. Budapest, 1891. 4^. 15 S8. (S. oben.)

Nehring, A., Diluviale Reste von Cuon, Ovis, Saiga, Ibex und Rupicapra

aus Mähren. Mit 3 Tafeln und 3 Zinkographien. Neues Jahrbuch für

Mineralogie, Geologie und Paläontologie, Jahrg. 1891, Band II, Heft 2,

S. 107—155.
Nehring, A., Neue Knochenfunde in den Höhlen bei Rübeland im Harze.

Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie

und Urgeschichte, Jahrg. 23, 1891, Heft 3, S. 351—354.
Pavlow, Marie, Notice sur l'Hipparion crassum de Roussillon. Bulletin

de la socidtd imperiale des naturalistes de Moscou, 1891, No. 1, S. 161

—164.
Portis, Alesaandro, Di alcuni gimnodonti fossili italiani. Con 1 tavola.

R. comitato geologico d'Italia. BoUettino, 1889, No. 11 e 12, S. 352
— 380.

Primies, G., Spuren des Höhlenbären (Ursus spelaeus Bltjmenb.) in Un-

garn. Mit 1 Tafel. Supplement, enthaltend die Auszüge und Über-

setzungen der im Földtani Közlöny mitgeteilten Aufsätze und Verhand-

lungen, Band XX, Heft 5—7, 1890, S. 213—226.
Prinaics, Gyorgy, A barlangi medve (Ursus spelaeus Blumenb.) rayomai

hazankban. Földtani Közlöny, Kötet XX, 1890, Füzet 5—7, S. 147

—173. Mit 1 Tafel.

"Weatling, Anatomische Untersuchungen über Echidna. Mit 6 Tafeln.

Bihang tili Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar, Band
XV, Afdelning 4, 1890.

Woodward, A. Smith, On the Palaeontology of Sturgeons. Proceedings

of the Geologist's Association, Vol. XI, 1889, No. 1, S. 24—32; No. 2

and 3, S. 33—44. With 1 Plate and Figures.

Woodward, A. Smith, A Synopsis of the fossil Fishes of the English

Lower Oolites. With 1 Plate. Proceedings of the Geologist's Association,

Vol. XI, 1890, No 6, S. 285—306.

36^
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Aufsätze.
Nachdruck verboten.

Znr Frage über die Sternocostalgelenke und den

ßespirationstypus

.

Yon Prof. M. Tschatjssow in "Warschau.

Mit 3 Abbildungen.

In jüngster Zeit habe ich mich eingehender mit dem Studium des

Atmungstypus befaßt. Davon ausgehend, daß zwischen den Funktionen

eines jeden Organes und seinem Bau gewisse Beziehungen bestehen,

habe ich vor allem die Sternocostalgelenke ins Auge gefaßt, weiter

die Rippenknorpelgelenke, den Grad ihrer Entwickelung bei Männern

und Weibern, und die Rolle, welche sie bei der Atmung spielen.

In der Verbindung des fötalen Sternum mit den Rippen und der

letzteren untereinander verdienen besondere Aufmerksamkeit folgende

Thatsachen: 1) Das Erscheinen der ersten (der Zeitfolge nach) Ge-

lenkhöhle zwischen den Knorpeln der Rippen; die Gelenke

zwischen Brustbein und Rippen treten erst später auf; 2) die Zahl
der Gelenke und ihre Entwickelungsstufe stehen im geraden Verhältnis

zum Alter des Fötus. — So sieht man bei einem 4-monatlichen Fötus

mit bloßem Auge an der Stelle der Verbindung zwischen Brustbein

und Rippen noch keine Spur der späteren Gelenke, die sich durch

weißliche Streifen zu erkennen geben. Im angegebenen Alter fehlen

diese Streifen noch, — an der Verbindungsstelle aber zwischen 6. und

7. Rippe sieht man bereits rechts und links eine kleine Gelenkhöhle.

Bei einem 5-monatlichen Fötus präsentiert sich diese Höhle schon

größer. Außerdem bemerkt man gewisse Gelenkhöhlen an der Ver-

bindungsstelle zwischen Brustbein und 3., teilweise auch 2. Rippe;

an den übrigen wahren Rippen mit Ausnahme der ersten^) bemerkt

man um diese Zeit nur jene weißlichen Streifen an Stelle der späteren

Gelenke, — Bei Früchten aus den folgenden 3 Monaten (6., 7., 8.) kann

man die weiteren Entwickelungsstufen der Gelenke verfolgen, und zwar:

an der Stelle der Verbindung zwischen Sternum und 3. oder 4. Rippe,

1) An der ersten Rippe sieht man die weißliehen Streifen nicht

immer; öfters links als rechts.
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und ebenso zwischen den Knorpeln der 7. und 8., nicht selten auch

zwischen denen der 5. und 6. Rippe.

Werfen wir nun einen Blick auf die Entwickelung der Ge-

lenke im allgemeinen. Hängt diese im geraden Verhältnisse

unbedingt von den Bewegungen ab? Oder aber zwingt uns das Auf-

treten der Gelenke an ganz bestimmten Stellen, in ganz bestimmter

typischer Form, die Ursache in Vererbung zu suchen ?

Fig. 1.

Zu Gunsten der letzteren Annahme spricht die Zeit des Auftretens

der Gelenke, wo doch die Muskeln noch nicht entwickelt sind, wo also

Bewegungen' noch nicht denkbar sind. Andererseits wird die weitere

Ausbildung und Form der Gelenke später durch die Muskelbewegungen

beeinflußt.

Übertragen wir das eben Gesagte auf die Rippengelenke. Auch

hier spricht alles zu Gunsten der Theorie der erblichen Anlage. Bei

einem 5-monatlichen Fötus sind trotzdem noch keinerlei Atembewegungen

vorhanden, die Gelenkhöhlen zwischen Tubercula costarum und Processus

transversi der Wirbel schon gebildet. In der Verbindungsweise zwischen
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Rippen und Brustbein treffen wir in allen Fällen eine große Homologie

und Einheit der Formanlage der Gelenke; so ist zum Beispiel an der

2. Rippe die Gelenkhöhle eine doppelte, durch faseriges Bindegewebe

zweigeteilt, ähnlich den Gelenken der Capitula costarum die in obere

und untere Höhle geteilt sind. An der 3., 4. und den übrigen wahren

Rippen ist die Gelenkhöhle einfach ähnlich wie an der Verbindungs-

stelle der Rippenköpfchen an der 11. und 12. Rippe. — Diese That-

sachen weisen naturgemäß auf Vererbung der Anlage hin.

Fig. 2.

Aber mit dieser Anschauung harmoniert nicht das Auftreten zweier

Höhlen, der Zeit nach sehr früh angelegt — in ziemlich großer Ent-

fernung von einander — nämlich der einen Gelenkhöhle zwischen

den Knorpeln der 6. und 7. Rippe, und der anderen (etwas später

auftretenden) an der Verbindungsstelle der 3. Rippe mit dem Brust-

bein ; die große räumliche Entfernung der beiden Gelenke spricht gegen

erbliche Anlage ; ebenso läßt sich durch die letztere die Gelenkbildung

zwischen 1. Rippe und Brustbein nicht erklären ; diese ist aber bei Föten

und Kindern im jüngsten Alter eine verhältnismäßig nicht zu seltene
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Erscheinung. So fand z. B. Dr. Fiodokoff ^) dieses Gelenk 4mal bei

47 Knaben, an Erwachsenen (47 Fälle) nur 2mal. — Bei Mädchen

— 12mal auf 67 Fälle, und nur 6mal auf 74 erwachsene Frauen.

Demgemäß verschwindet aller Wahrscheinlichkeit nach im späteren

Alter die Gelenkhöhle in beinahe der Hälfte der Fälle. Die erbliche

Anlage jedoch sieht gerade im Gegenteil Fortbestehen und Übertragung

auf die kommenden Geschlechter voraus.

Fig. 3.

Neue Gelenkhöhlen treten in der Nachbarschaft älterer auf. Aber

aus welchem Grunde, aus welcher lokalen Ursache? Der Mangel von

Gelenkhöhlen an der Verbindungsstelle der Capitula costarum mit den

Wirbelkörpern beim Fötus weist auf eine Abhängigkeit der Gelenke

am oberen Brustkorbe von den Atembewegungen hin; diese Gelenke

aber sind doch ihrem Entwickelungstypus nach gleichbedeutend denen

zwischen Kippen und Brustbein. Fehlen beim Fötus die Atembe-

wegungen, welches Organ könnte die Bewegungen hervorrufen außer

dem Herzen, welches zu jener Zeit unmittelbar dem Brustbein anliegt,

1) Fiodokoff, Mediz. Bote 1884.
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und dessen Stöße sich also auf das Sternum und auch auf die Rippen

fortpflanzen müssen. Mit der Gelenkentwickelung zwischen den Rippen-

knorpeln mögen vielleicht die Bewegungen der Bauchorgane in Be-

ziehung stehen.

Im allgemeinen findet man beim Fötus Gelenkanlagen an weit

von einander abstehenden Stellen. Die nächste Ursache zur Gelenk-

entwickelung ist außer in der erblichen Anlage vielleicht auch in den

Bewegungen des Herzens zu suchen für die oberen Gelenke und in den

Bewegungen des Intestinaltractus für die Gelenke im unteren Abschnitte

(zwischen Rippenknorpeln).

Die Weiterentwickelung der vorhandenen und die Anlage neuer

Oelenke in der Folge wird von den Atembewegungen bestimmt.

Mit Beginn der Atmung verändert sich die Form des Brustkorbes,

wobei auch die sternocostalen Gelenke einer Metamorphose unterliegen.

Gemäß dem geringen Volumen der Lungen erscheint bekanntlich der

Brustkorb des Fötus etwas seitlich komprimiert, abgeflacht, unten da-

gegen ist er etwas breiter infolge der verhältnismäßig stärkeren Ent-

wickelung der Abdominalorgaue. Mit beginnender Respiration erweitert

sich der Thorax immer mehr und mehr und nimmt eine nahezu rund-

liche Form an, nur im unteren Abschnitte erweitert sich der Quer-

durchmesser nicht, ja er nimmt sogar etwas ab infolge Verringerung

der Bauchorgane, Verdrängung derselben unter dem Einflüsse der

Atmung. Der Thorax erreicht seine größte Breite an der 8. oder 9.

Rippe und nicht, wie beim Fötus, im unteren Abschnitte. Die Rippen-

winkel gelangen deutlicher zur Entwickelung und treten schärfer her-

vor. Der Brustkorb zur Zeit der Pubertät gelangt, nach Sappey, zur

vollen Entfaltung; unten ist derselbe am schmälsten.

Bezüglich der Veränderungen der sternocostalen Gelenke berück-

sichtigt Sappey hauptsächlich ein höheres Lebensalter. Im geschlechts-

reifen Alter beginnt nach seiner Ansicht die Verschmelzung der Rippen-

knorpel mit dem Brustbein und ist bei Greisen vollendet ; die Rippen-

knorpel verknöchern, Brustbein und Rippen bilden ein knöchernes

Ganze. Es hängt hiervon eine Verminderung der Breitenzunahme des

Brustkorbes ab, und das Zwerchfell übernimmt die Rolle, welche vor-

her den Rippen zukam. Nur bei Frauen bleibt der Typus der Brust-

atmung erhalten, und die oberen Rippen erweitern immerhin den

Thorax (p. 359, 369 Anatomie descript. 1876, Vol. I).

Die Hinweise und Angaben Sappey's über die Veränderungen der

Sternocostalgelenke sind nicht erschöpfend, da sie sich nur auf ein vor-

gerücktes und das Greisenalter erstrecken, und sie sind aber auch hier

nicht überall richtig, wie aus der beifolgenden Tabelle hervorgeht.
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Aus der Tabelle ergiebt sich Folgendes:

1) Ein Gelenk au den 1. Rippen trifft mau im Verhältnis zu den

übrigen wahren Rippen selten, 19mal auf 89 Fälle, und zwar beider-

seits 8mal, nur rechts 6mal, und linkerseits ömal. Erweitert man
durch Lufteinblasung in die Lungen den Brustkorb an der Leiche, so

beteiligt sich augenscheinlich das erste Rippenpaar an dieser Erwei-

terung fast nur unmerklich. Die nächstgelegenen 2. Rippen erheben

sich nach vorn und oben unter Schmälerwerden der ersten Inter-

costalräume; die 2. Rippe scheint gleichsam die 1. bedecken zu

wollen. Diese Unbeweglichkeit der 1. Rippe wird durch mangel-

hafte Entwickelung des Gelenkes und die Kürze des Rippenknorpels

bedingt. — Eine Antwort auf die Frage, warum im früheren Kindes-

alter und beim Fötus ein Gelenk hier verhältnismäßig häufiger ange-

troffen wird als im späteren Alter, läßt sich nur vermutungsweise

geben. Es dürfte die beim Fötus verhältnismäßig höhere Lage des

Herzens die Entwickelung einer Gelenkhöhle hervorrufen, welche letz-

tere später wieder schwindet, sobald das Herz eine tiefere Lage ein-

zunehmen beginnt.

2) An dem 2. und 3. Rippenpaar wurde eine Gelenkhöhle im ganzen

nur 3mal vermißt: 2mal bei einem Manne von 16 und von 60

Jahren, einmal bei einer Frau von 72 Jahren. Die Gelenkhöhle er-

scheint hier durch eine bindegewebig-knorplige Scheidewand in eine

obere kleinere und untere weitere Höhle zerlegt. Die Zweiteilung der

Gelenkhöhle beobachtet man gleich häufig bei jungen und alten

Individuen, sie erklärt sich daraus, daß die knorpelig-bindegewebige

Verbindung zwischen Manubrium und Corpus sterni, oder die Höhle

zwischen letzteren mit wenigen Ausnahmen lebenslänglich bestehen

bleibt. Entgegengesetzt den Angaben von Dwight (The Sternum as

an Index of Sex and Age, Journal of Anatomy and Physiology 1881),

daß im 30. Lebensjahre schon die Verknöcherung zwischen Manubrium

und Corpus beginnt, fand ich, auf Grund eigener Forschung, an 30

männlichen und 27 weiblichen Brustbeinen in 31 Fällen eine Hemi-

diarthrosis , in 25 eine Synchondrosis und nur ein einziges Mal (50-

jährige Frau) eine Synostosis. Die untersuchten Präparate gehörten

Individuen im Alter von 15 bis 90 Jahren an. Somit beibt also die

Zweiteilung der Gelenkhöhle bis in das reife Alter erhalten ohne Ver-

knöcherung.

Die Zweiteilung wurde auch in dem Gelenk an der 3. Rippe be-

obachtet, aber nur in V5 der Fälle (18mal), seltener noch an der

4.: 9mal auf 89 Fälle; äußerst selten an der 7. Rippe: 4mal auf

89 Fälle. Man beobachtet die Zweiteilung der Gelenkhöhle an diesen
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3 Rippen im jugendlichen Alter, sie ist nicht Regel und läßt sich

durch eine verspätete knöcherne Verschmelzung der einzelnen Knochen-

kerne des Brustbeinkörpers erklären. Die Verschmelzung der ein-

zelnen Knochenkerne des Brustbeinkörpers zu einem knöchernen Ganzen

schreitet von unten nach oben zu fort. Es ist also natürlich, daß mau
im jugendlichen Alter an den Verbindungen der 3. und 4. Rippe eine

bindegewebige Scheidewand in der Gelenkhöhle findet, am häufigsten

an den 3., seltener an den 4., am seltensten an den 7. Rippe.

3) An der Verbindung der 4. Rippe beobachtet man eine Syn-

chondrosis schon etwas häufiger: 8mal auf 89 Fälle (7mal bei einem

Lebensalter von 60 bis 90 Jahren).

4) An den Verbindungen der 5., 6. und 7. Rippe nimmt die Zahl

der Gelenke ab zu Gunsten der Synchondrosis. An der 5. Rippe

wurde 12male ein Synchondrosis konstatiert, an der 6. 19mal, an der

7. 24mal. Die Häufigkeit der Synchondrosis nimmt also zu in der

Richtung von oben nach unten. Fälle von Synchondrosis kamen in

edem Alter zur Beobachtung, etwas häufiger jedoch in vorgerücktem

Alter, zwischen 60 und 90 Jahren. Eine Verknöcherung des gesamten

Rippenknorpels oder eine knöcherne Verschmelzung mit dem Brust-

beine (Synostosis) wurde kein einziges Mal konstatiert. Folglich bilden

im hohen Greisenalter die Rippen mit dem Brustbein durchaus nicht

ein Ganzes und existieren Bedingungen, die die Beweglichkeit der

Rippen garantieren ; letztere ist eine beschränkte, aber sie existiert.

Es sei noch hinzugefügt, daß die Knorpel des 7. Rippenpaares

nicht immer in der Spalte zwischen Brustbein und Schwertfortsatz an-

setzen, sondern oft etwas nach vorn vor dem Schwertfortsatze, so daß

ihre Enden sich berühren. Man beobachtet letzteres Verhalten bei

beiden Geschlechtern, bei Erwachsenen und Kindern, und erklärt sich

dasselbe aus einer im Verhältnis zum Ansätze der sämtlichen wahren

Rippen an den freien Rand des Brustbeins zu großen Kürze desselben,

— für die 7. Rippe findet sich kein Platz mehr.

5) Aus der Tabelle ergiebt sich ein gewisser Einfluß des Ge-

schlechtes. Es sind nur die rechts und links gleichartigen Verbin-

dungsweisen berücksichtigt, d. h. entweder Gelenk oder Synchon-
drosis. Es ergiebt sich: an 45 männlichen Leichen fand ich 230

Gelenke (rechter und linkerseits) und 71 Synchondrosisfälle ; an 44

weiblichen Leichen 239 Gelenke und 59 Synchondrosisfälle. Es zeigt

sich also ein gewisses numerisches Überwiegen der Gelenke an der

weiblichen Brust, jedoch ist dieses Übergewicht von 9 Fällen nicht

genügend, um daraufhin für die Frauen die Existenz des thoracalen

Atmuugstypus aufzustellen. Die oberen Rippen, 2., 3. und 4., denen
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man die thoracale Atmung zuschreibt, als typisch für die Frauen

(Meyer) ^), haben bei beideii Geschlechtern an Zahl und Entwickelung

gleiche Gelenke. Das Gleiche läßt sich von der sogenannten Atmung

vermittelst der unteren Rippen sagen, welche sich in den Bewegungen

zwischen Rippenknorpeln und Diaphragma abspielt. Die Gelenke

zwischen den Knorpeln der 6. und 7. Rippe, oder der 7. und 8. fehlten

8mal auf 36 männliche Leichen und 5mal auf 35 weibliche. Die

Zahlen können vielleicht im gegenseitigen Verhältnis bei einer größeren

Anzahl von Beobachtungen variieren, aber dadurch wird die That-

sache keineswegs erschüttert, daß die Frauen Gelenke zwischen den

Rippenknorpeln und an den unteren wahren Rippen besitzen : die Frau

bedarf derselben folglich ebenso, wie der Mann zur Atmung. Das

normale Vorhandensein von Gelenken bei beiden Geschlechtern weist

auf die Notwendigkeit der Erweiterung der unteren Thoraxhälfte hin,

die für beide Geschlechter die gleiche ist.

Der Einfluß des Alters auf die Gelenke zwischen den Rippen-

knorpeln zeigte sich in folgender Weise: auf 89 Leichen fehlte die

Gelenkhöhle zwischen den 6. und 7. Rippenknorpeln ömal; zwischen

den 7. und 8. Rippenknorpeln lOmal; die Leichen gehörten ver-

schiedenen Lebensaltern an: ein Einfluß des Lebensalters
war nicht zu konstatieren. Dasselbe gilt für die Rippenknorpel-

gelenke zwischen 5. und 6. Rippe, die beinahe in der Hälfte der Fälle

angetroffen werden, und zwischen den Knorpeln der 8. und 9. Rippe,

die in einem Viertel der Fälle zur Beobachtung gelangten.

Folglich ergiebt sich von selten der Sternocostal-
gelenke, ihrer Entwickelung und der weiteren Verän-
derungen bei Männern und Weibern kein einziger po-

sitiver Hinweis auf die Existenz eines thoracalen und
abdominalen Respirationstypus, und zwar weder im
kindlichen, noch in weiter vorgerücktem Lebensalter.

Man fand die charakteristischen Merkmale des Respirationstypus

am Brustbeine. Henke ^
) beschreibt in seinem Artikel „Zur Topo-

graphie des weiblichen Thorax" diesen Typus folgendermaßen: 1) Bei

Männern wird das Sternum und zwar das Manubrium und Corpus

(ohne Schwertfortsatz) durch die 3. Rippe in zwei annähernd gleiche

1) Mexek, Der Mechanismus der Rippen. Archiv f. Anatomie. Anatom.

Abteil. 1885, S. 253,

2) Henke, Archiv f. Anatomie und Physiol. Anatomische Abteil., 1883,

S. 265.
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Abschnitte geteilt, bei Frauen ist der obere Abschnitt des Knochens

länger als der untere. 2) In Verbindung hiermit sind bei den Frauen

die Knorpel der 5. und G. Kippe am Außenrande des Brustbeines durch

Gelenke verbunden, die bei Männern fehlen , da bei ihnen die untere

Hälfte des Corpus sterni länger ist und ein Zwischenraum zwischen

der 5. und 6. Rippe existiert. Bei Männern stehen daher nur die

Knorpel der unteren Rippen, der 6. und 7. in Verbindung. 3) Bei

Frauen liegen die Knorpel der 7. Rippe nicht im Ausschnitt des Brust-

beinkörpers und Schwertfortsatzes an, sondern vor letzterem (S. 267),

weil wegen Kürze des Corpus sterni an dessem Rande der Raum zu

jener Verbindung fehlt. 4) Die Knorpel der unteren wahren Rippen

sind aus dem gleichen Grunde, d. h. wegen Kürze des Brustbeinkörpers

länger als beim Manne, und sind die Winkel zwischen knöchernem und

knorpligem Teil der Rippe verhältnismäßig stärker ausgesprochen.

5) Infolge größerer Länge der Knorpel der 7 wahren Rippen ist der

Winkel zwischen Processus xiphoideus und Knorpel dieser Rippen bei

Frauen verhältnismäßig ein spitzerer.

Die Mehrzahl dieser Beobachtungen gehört einer früheren Zeit

an. Schon im vorigen Jahrhundert sprach Sömmering ^) in seinem

kleinen Aufsatze „Über die Wirkung der Schnürbrüste" von jenen

Beobachtungen und bezieht die Entstehung jener Verhältnisse auf den

von dem Korsett ausgeübten Druck auf den Thorax. Auch Henke
sieht in der Wirkung des Schnürleibes einen die Veränderungen des

weiblichen Thorax bestimmenden Faktor. Der Druck des Korsetts

verschiebe die untersten wahren und die falschen Rippen nach der

Mittellinie zu, so daß das Brustbein dadurch etwas gehoben wird und

mit ihm der ganze obere Abschnitt des Thorax. Die Lage des Herzens

wird bei der Frau jedoch nicht verändert, weil der Brustraum nicht

vermindert wird, und zwar wird letzterer deshalb nicht vermindert,

weil der fehlende Teil des Brustbeinkörpers durch den oberen Teil

des Schwertfortsatzes samt den ihm anliegenden Knorpeln des 7. Rippen-

paares ersetzt wird.

Bei Kontrolle dieser Angaben fand ich, daß erstens die 7. Rippen-

knorpel nicht nur bei den Frauen, sondern auch bei den Männern vor

dem Schwertfortsatze gelagert sind. Obgleich der Körper des männ-

lichen Brustbeines etwas länger ist, so ist dieser Überschuß auf die

verhältnismäßig stärkere Entwickelung der Rippenknorpel des Mannes

zu beziehen.

Ferner kann man auch jener Angabe nicht beistimmen , daß nur

1) Berlin 1793.
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bei dem Weibe die 5. und 6. Rippe sich einander in solchem Grade

nähern, daß zwischen ihren Knorpeln Gelenke zur Entstehung gelangen.

An 37 männlichen Leichen wurden solche Gelenke 16mal gefunden,

d. h. in beinahe der Hälfte der Fälle; an 36 weiblichen I4mal. Den

gleichen Befund trift't man auch bei Kindern und Föten, und ist dies

vielleicht durch Vererbung zu erklären , in deren Tendenz man die

Absicht sieht, die vordere Brustwand zu verkürzen.

Bezüglich der Längenunterschiede zwischen oberer und unterer

Brustbeinhälfte (ohne Schwertfortsatz) bei Männern und Weibern ist

zunächst zu erwähnen, daß Strauch ^), der 200 Brustbeinknochen aus-

gemessen hat, den Brustbeingrifl' bei Männern etwas kürzer fand, als

bei Weibern; — die Länge des männlichen Schwertfortsatzes etwas

größer als die des weiblichen ; der Hauptunterschied aber in der Länge

sei im Brustbeinkörper begründet, der beim Manne durchschnittlich

11 cm, beim Weibe 9 cm lang sei. Nach Strauch ist das Verhältnis

des Manubrium zum Corpus wie 1:2,1 beim Manne, und 1:1,7

beim Weibe. Dwight hat 56 Präparate gemessen (30 männliche, 26

weibliche) und fand die Länge des Manubrium durchschnittlich 5,18 cm
für Männer und 4,67 für Frauen. Die Länge des Corpus durch-

durchschnittlich 10,59 cm für Männer und 8,94 cm für Frauen. Nach

diesen Messungen erscheint das Manubrium des Mannes mehr als

1 cm länger, als das des Weibes. — Ich habe 39 Präparate ausgemessen

(20 männliche und 19 weibliche) und fand das Manubrium bei

Männern 5,15 cm lang, bei Weibern 4,27 cm. Die Länge des Corpus
durchschnittlich 10,7 cm bei Männern und 8,61 cm bei Weibern. —
Meine Messungen stimmen somit übereiu mit denen von Dwight:
Manubrium sowohl als Corpus sind beim Manne durch-
schnittlich länger. Im allgemeinen übertrifft also das
männliche Brustbein das weibliche an Länge um 2 bis

3 cm. Betrachten wir nunmehr das Verhältnis des oberen Abschnittes zum
unteren für beide Geschlechter (ohne Schwertfortsatz). Als Grenze ist

die Halbierungslinie der Knorpel der 3. Rippe angenommen. Es zeigt

sich hier, daß bei beiden Geschlechtern die obere Hälfte
(Manubrium samt oberer Corpushälfte einschließlich der oberen Hälfte

des Knorpels des 3. Rippenpaares) länger ist als die untere
Hälfte des 3. Rippenpaares und die übrigen 4 wahren Rippen. P'ür

die Messungen wurden 13 männliche und weibliche Brustbeinpräparate

1) Strauch, Anatom. Uutersuchungeu über das Brustbein des Menschen
mit besonderer Berücksichtigung der Geschlechtsverschiedenheiten. Dor-

pat 1881.



523

von Leuten im Alter zwischen 20 und 50 Jahren benutzt. Beim

Manne betrug die Länge der oberen Hälfte durchschnittlich S'/^a,

der unteren T^/^g cm; bei der Frau wurden entsprechend T^^/^o und

6*/i3 cm gemessen. Die untere Hälfte ist bei Weibern im Verhältnis

zur oberen etwas kürzer als bei Männern. Aber dieser Unterschied

ist zu gering, um ihn auf Druckeinflüsse des Schnürleibes zu beziehen,

um so mehr, als die gemessenen Präparate Leichen von Frauen

aus der arbeitenden Klasse angehörten, die ja keine Korsette tragen.

Bei Föten findet mau das gleiche Verhältnis zwischen oberer und un-

terer Hälfte wie bei Erwachsenen. Als Beispiel seien zwei fünf-

monatliche Föten angeführt. Entfernung vom Manubrium bis zur

Mittellinie des Knorpels der 3. Rippe: 1,8 cm; von der Mittellinie

des 3. Rippenknorpels bis zur 7. Rippe: 1 cm. Bei zwei sechsmonat-

lichen männlichen Föten betrug die Entfernung vom Manubrium bis

zur Mittellinie der 3. Rippe: 1,7 cm; von der Mittellinie der 3. Rippe

bis zur 7. Rippe: 1,6 cm.

Daraus ergiebt sich dieThatsache, daß weder der Un-
terschied der Länge der oberen und unteren Hälfte
des Brustbeines, noch die Entwickelungder sterno-
costaleu Gelenke, noch die anderen Erscheinungen an

den vorderen Rippenenden in irgend welcher Weise
klar darauf hinweisen, daß ein besonderer Respira-
tionstypus für die Männer, ein besonderer für die

Frauen existiere.

Diese Thatsache veranlaßte mich zu Untersuchungen der Atmungs-

weise an Lebenden verschiedenen Alters und Geschlechtes, um auf

diesem experimentellen Wege die Ergebnisse der anatomischen Unter-

suchung der Gelenke zu erhärten.

Für die Bestimmungen des Atmungstypus wurde der Polygraph

von Marey benützt. Als Untersuchungsmaterial dienten die Zöglinge,

Knaben und Mädchen, des Findelhauses im Kindlein-Jesusspital, das

Dienstpersonal des Spitals und die Patienten aus der Klinik des Herrn

Prof. Thomas, der sich an sämtlichen Untersuchungen beteiligte.

Am interessantesten waren die Ergebnisse der Untersuchung von

7 Mädchen und 3 Knaben im Alter von 5 Jahren. Die abdominale
Atmung prävalirte im Verhältnis zur costalen bei 5 von den

7 Mädchen; die cos tale bei einem von den 3 Knaben. Es wurden

auch 3 Mädchen von 16 Jahren und 5 Jungen im Alter von 15—23
Jahren untersucht. Bei einem von den drei Mädchen prävalirte die

abdominale Atmung; bei einem die cos tale; bei dem dritten war

der Typus unbestimmt: keines von diesen 3 Mädchen trug ein
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Korsett. Bei 2 von den 5 Jungen war die Atmung in gleichem

Anteile costal und abdominal; bei 2 überwiegend abdominal; bei

dem fünften mehr costal. Diese beiden Kategorien von Unter-

suchungsobjekten befanden sich unter gleichartigen Bedingungen der

physischen Entwickelung — die einzige Differenz bildeten Altersunter-

schiede. Es ergab sich, daß weder für das eine, noch für das andere

Geschlecht die eine oder die andere Atmungsweise typisch ist. — 12 Be-

obachtungen betrafen Patienten aus der Klinik: 8 Frauen von 17 bis

56 Jahren und 4 Männer, Eine von den Frauen, Langowska, 26-jährig,

trägt ein Korsett und wies trotzdem exquisit abdominale Atmung

auf (Fig. 1). Im Gegensatz dazu atmete die 28-jährige Sikorska, die

nie ein Korsett getragen, mehr auf costalem Wege (Fig. 2). Bei Frau

Malz, 56-jährig, und der Meskowska, 17-jährig, war die Atmung mehr

costal; bei der 51-jährigen Wroblewska und Jaskowska mehr abdo-

minal. Bezüglich 4 untersuchten männlichen Patienten wies die

Atmung einen costalen Typus auf bei Petrzykowski, 26-jährig (Fig. 3);

exquisit abdominalen Typus bei Brisler, 45-jährig. Bei den anderen

beiden war der Typus unbestimmt.

Alle diese klinischen Ergebnisse stimmen somit überein mit den

Resultaten der anatomischen Untersuchung der sternocostalen Gelenke.

Streng genommen giebt es also keinen präzis bestimmten Atmungs-

typus, und zwar weder für Männer, noch für Frauen.

Die Beobachtungen setzen sich fort. Immerhin ergiebt sich natur-

gemäß die Frage: warum atmet das eine Individuum mehr mit dem

Brustkorb, das andere mit dem Bauch, unabhängig vom Geschlecht?

Die Antwort auf diese Frage wird erst später gebracht werden.

Warschau, 25. August 1891.

Anatomisclie Gesellscliaft.
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Liitteratur.

1. Lehr- und HandbUeher. Bilderwerke.

Brass, Arnold, Atlas der allgemeinen Zoologie und vergleichenden Ana-

tomie. Erster Teil: 30 Tafeln in Lichtdruck mit erläuterndem Text.

Leipzig, 1892, Kenger'sche Buchhandlung, Gebhavdt u. Wilisch. 21 SS.

6 Tafeln. 3 Mark. Vollständig in 5 Heften, jedes mit 6 Tafeln in

Lichtdruck und 2—3 Bogen Text. 4*^.

Pansch, Adolf, Grundriß der Anatomie des Menschen. Dritte veränderte

und vermehrte Auflage, Herausgegeben von L. Stieda. Mit 401 zum
Teil farbigen Holzschnitten im Text und 55 Holzschnitten mit 10 Tafeln,

Berlin, 1891, Kobert Oppenheim (Gustav Schmidt), gr. 8*^. VII,

579 SS.

2. Zeit- und Oesellschaftsschriften.

Annales de la societe beige de microscopie , Tome XV, Bruxelles,

1891, 8^ 157 SS.

Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische

Medicin. Herausgegeben von Küdolf Vikchow. Berlin, Georg Keimer,

1891. Band 126, Heft 1, Folge XII, Band VI, Heft 1. Mit 9 Tafeln.
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Inhalt (soweit anatomisch): M. Mühlmann, Zur Pigmentmetaraorphose der roten

Blutkörperchen. Beobachtungen an der Arachnoides cerebralis.

Beiträge zur pathologischen Anatomie und zur allgemeinen Patho-

logie. Herausgegeben von E, Ziegler. Band X. 1891, Heft 5,

S. 433—5 88. Mit 1 Tafel und 1 Abbildung, Jena, G. Fischer. 8*^.

Bulletin de la societe beige de mieroscopie, Ann^e XVII, 1891,

No. 8. 9.

Bulletins de la societe anatomique de Paris. Anatomie normale,^

Anatomie pathologique, clinique. Ke'dige's par MM. Todpet et Louis

GuiNON se'cretaires. Paris, G. Steinheil, öditeur. S^. Anne'e LXVI, 1891,

Serie V, Tome V, Fase. 17, Juillet 1891.

The Journal of Comparative Neurology. A Quarterly Periodcat devoted

to the Comparative Study of the Nervous System edited by C. L.

Heeeick, Cincinnati, Rob. Clarke & Co., 1891. Vol. I, 1891, June,

S. 107—200, XIX—XXIV. With 7 Plates.

Inhalt : C. H. Turner. Morphology of the Avian Brain. (Continued.) — Henry
RussEL Pemberton, Recent Investigations on the Structure and Relations of

the Optic Thalami. — C. L. Herrick , Contributions to the Comparative
Morphology of the Centra,! Nervous System. Topography and Histology

of the Brain of Certain Ganoid Fishes. — Editorial. — Recent Literature.

Sitzungsberichte der mathematisch-physikalischen Klasse der Kgl.

bayer. Akademie der Wissenschaften, iJünchen, 1891, Heft 2. 8".

Verhandlungen der Deutschen zoologischen GeseUschaft auf der
ersten Jahresversammlung zu Leipzig den 2.— 4. April 1891. Im
Auftrage der Gesellschaft herausgegeben von J. W. Spengel, Schrift-

führer der Gesellschaft. Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1891. 8«. 76 SS.

Inhalt (soweit anatomisch) : 0. Bütschli, Über die Struktur des Protoplasmas. —
H. Henking, Über plasmatische Strahlungen. — A. Schüberg, Über den Zu-
sammenhang von Epithel- und Bindegewebszellen. — H. Ludwig, Zur Ana-
tomie der Synaptiden. — Brandes, Über eine neue Methode der Aufstellung
von Alkoholpräparaten.

Verhandlungen des X. internationalen medicinischen Kongresses,
Berlin, 4.— 9. August 1890. Herausgegeben vom Redaktionskomitee.

Berlin, Hirschwald, 1891. 8^.

Band III. 8. Abteilung, Geburtshilfe und Gynäkologie, VL 298 SS.

„ IV. 9. „ Neurologie und Psychiatrie, IV, 143 SS.

3. Methoden der Untersuchung und Aufbewahrung.

Brandes, über eine neue Methode der Aufstellung von Alkoholpräparaten.

Siehe Zoologischer Anzeiger 1891, No. 365. — Verhandlungen der
Deutschen zoologischen Gesellschaft auf der ersten Jahresversammlung
zu Leipzig, 1891, S. 54.

Diomedoff, Alexander, Die Untersuchung des Nervengewebes im polari-

sierten Lichte. Trudi . . . Kasan, 1890. S«. 180 SS. mit 1 Tafel.

(Verhandlungen der Kaiserl. russischen Akademie zu Kasan.)

Lundin, J., (Über Golgi's Silberfärbungsmethode), üpsala läkaref. förhandl.

1891, Bd. XXVI, S. 400—405.
Mies, Über ein Instrument zur Bestimmung korrespondierender Punkte

auf Kopf, Schädel und Hirn. Verhandlungen des X. internationalen
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medicinischen Kongresses, Berlin, 4.— 9. August 1890. Band IV. Abtei-

lung 9, Neurologie und Psychiatrie 1891, S. 12— 14.

Obersteiner, Heinrich, Anleitung beim Studium des Baues der nervösen

Centralorgane im gesunden und kranken Zustande. 2. vermehrte und

umgearbeitete Auflage. Wien, 1892, Deuticke. 8». XV, 512 SS. mit

184 Holzschnitten. 14 M.

Wilson, J. H., The History of the Microscope. Internat. Journ. Micr.

London, 1891, New Series IV, S. 168. 212.

Notes Upon Technique. The Journ. of Comparative Neurology, Vol. I,

1891, June, S. 133—135.

4. Allgemeines.

(Mehrere Systeme. Topographie.)

Dwight, F., and Rotch, S. J., The Abdomen in Infancy. Arch. Pediat.,

Philadelphia, 1891, Vol. VIII, S. 481— 492.

Priem, Fernand, L'evolution des formes animales avant l'apparition de

l'homme. Paris, 1891, J. B. Bailiiere et fils. 383 SS. 8».

5. Zellen- und Gewebelehre.

Balbiani, E. G-, Sur les regenerations successives du peristome comme

caractere d'äge chez les Stentors et sur le role du noyau dans ce phd-

nomene. (Schluß.) Zoologischer Anzeiger, Jahrg. XIV, 1891, No. 373,

S. 323-327.
Bataillon, E., Köle du noyau dans la formation du reticulum musculaire

fondamental chez la larve de Phrygane. Comptes rendus de l'academie

des sciences, Paris 1891, Tome CXII, S. 1376—1378.

Bütschli, O., Über die Struktur des Protoplasmas. Verhandlungen der

Deutschen zoologischen Gesellschaft auf der ersten Jahresversammlung

zu Leipzig, 1891, S. 14—29.
Charrin, A., Se'cretions cellul aires. Influence des toxines sur l'e'volution

des microbes. Archives de physiologie normale et pathologique, Se'rie V,

Tome III, No. 4, Annee 23, 1891, S. 796—804.
Cajal, S. E,., Pequeüas contribuciones al conocimento del sistema ner-

vioso. (S. Kap. 11)
Diomedoff, Alexander, Die Untersuchung des Nervengewebes im

polarisierten Lichte. (S. oben Kap. 3.)

Ehrlich, P., Farbenanalytische Untersuchungen zur Histologie und Klinik

des Blutes. Gesammelte Mitteilungen. Berlin, A. Hirschwald, 1891.

Teil L V, 137 SS. 8°.

Gaule, Justus, Die Eingbänder der Nervenfaser. Mitgeteilt nach den

Untersuchungen von Johansson. Centralblatt für Physiologie, Band V,

1891, No. 5, S. 299—301.
Hammer, Bernhard, Über das Verhalten von Kernteilungsfiguren in der

menschlichen Leiche. 39 SS. 8^. Berlin. Inaug.-Dissert. 1891.

Henking, H., Über plasmatische Strahlungen. Verhandlungen der

deutschen zoologischen Gesellschaft auf der ersten Jahresversammlung

zu Leipzig, 1891, S. 29—36.
37*
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Hoflfmann, Nicolai, Einige Beobachtungen betreffend die Funktionen

der Leber- und Milzzellen. Dorpat, 1890. 8^. 20 SS. Inaugural-

Dissertation.

von Lingen, L., Über den Gehalt der Leberzellen des Menschen an

Phosphor, Schwefel und Eisen. Dorpat, 1891. 44 SS. Inaugural-

Dissertation.

Kellogg, J. L,, Wandering Cells in Animal Bodies. The American Na-

turalist, Vol. XXV, 1891, No. 294, S. 511—524.

Klein, Julius, Ein Beitrag zur Funktion der Leberzellen. Dorpat, 1890.

S**. 29 SS. Inaugural-Dissertation.

Kossei, A., Über einige Bestandteile des Nervenmarkes. Physiologische

Gesellschaft zu Berlin, Sitzung am 17. Juli 1891. Deutsche medi-

cinische Wochenschrift, Jahrg. 17, 1891, No. 40, S. 1138. (Vgl. A. A.

No. 18, S. 499.)

Mühlmann, Moissey, Zur Pigmentmetamorphose der roten Blutkörperchen.

Beobachtungen an der Arachuoides cerebralis. Mit 1 Tafel. Virchow's

Archiv für pathologische Anatomie, Band 126, 1891, Heft 1, S. 160

— 187.

Panski, Alexander, Experimentelle Untersuchungen über den Pigment-

gehalt der Stauungsmilz. Dorpat, 1890. 8«. 34 SS. Inaugural-

Dissertation.

Pernou, Max, Über den Eisengehalt der Milzzellen des Rinderfötus,

Kalbes und erwachsenen Rindes. Dorpat, 1890. 8^*. 46 SS. Inaug.-

Dissertation.

Pictet, Camille, Recherches sur la Spermatogenese chez quelques

invertdbres de la Mediterran^e. Leipzig, 1891. 8*^. 83 SS. mit 3

Doppeltafeln. Inaugural-Dissertation von Genf. (Vgl. A. A. Jahrg. V,

No. 16, S. 436.)

vom Rath, Otto, Über die Bedeutung der amitotischen Kernteilung im
Hoden. Zoologischer Anzeiger, Jahrg. XIV, 1891, No. 373, S. 331—332;
No. 374, S. 342—343. No. 375, S. 355—363. 3 Abbildungen.

Schuberg, A., Über den Zusammenhang von Epithel- und Bindegewebs-

zellen. Verhandlungen der Deutschen zoologischen Gesellschaft auf der

ersten Jahresversammlung zu Leipzig, 1891, S, 36—41. (Vgl. A. A.

Jahrg. VI, No. 17, S. 466.)

Tornier, Oskar, Das Knochenmark. 8^. 31 SS. 1 Taf. Breslauer

med. Inaugural-Dissertation 1890.

Valenti, Giulio, Contributo alia istogenesi della cellula nervosa e della

nevroglio nel cervello di alcuni pesci condrostei. Pisa, 1891. Atti

della Soc. tose, di Siena, Vol. XII. 1 Tafel.

Weiss, Julius, Eine neue mikrochemische Reaktion der eosinophilen

Zellen, Ehelich. Centralblatt für die medicinischen Wissenschaften,

1891, No. 40, S. 722— 724.

Zoja, Iiuigi e Haffaello, Intorno al plastiduli fucsinofili (bioblasti dell'

Altmann). Mem. del R. Ist. lomb.. Gl. di sc. matem. e nat., Vol. XVI,
S. 237—270. Milano, 1891. 2 Tafeln.
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6. ßewegungsapparat.

a) Skelett.

Baur, G., The Lower Jaw of Sphenodon. The American Naturalist,

Vol. XXV, 1891, No. 293, S. 489—490.
V, d. Bussohe, L. H. Dominieus, Über einen Fall von beiderseitigem

gänzlichen Mangel des Corpus und der Pars acromialis claviculae.

Amsterdam, H. C. Delsman, 1890. 8«. 20 SS. mit 2 Taf. Freiburger

med. Inaug.-Diss.

Ferrarini, Corrado, Forma e dimensioni dello scheletro del naso nell'

uomo. Tesi di laurea. Archivio per rantropologia e la etnologia,

Vol. XXI, 1891, Fase. 2, S. 155-212. Con 3 tavole.

Rossi, Umberto, Alcune osservazioni di basiotico o prebasioccipitale.

Archivio per l'antropologia e la etnologia, Vol. XXI, 1891, Fase. 2,

S. 269—273. (Vgl. A. A. Jahrg. VI, No. 17, S. 469.)

Sperber, Ein Fall von fötaler Kuochenmißbildung. Verhandlungen des

X. internationalen medicinischen Kongresses, Berlin, 4.—9. August 1890,

Band III, Abteilung 9, Geburtshilfe und Gynäkologie, 1891, S. 178
— 181.

Sprengel, Die angeborene Vorschiebung des Schulterblattes nach oben.

Mit l Tafel. Archiv für klinische Chirurgie, Band 42, 1891, Heft 3,

S. 545—549.
Staurenghi, Cesare, Dell' inesistenza di osso pre-e-post-frontali nel cranio

umano e dei mammiferi. Con tavole e figure. Milano, 1891.

Tornier, Oskar, Das Knochenmark. (S. oben Kap. 5.)

Tschan, Alfred, Recherches sur l'extremite' ante'rieure des oiseaux et des

reptiles. Geneve 1889. 8*>. 63 SS. Inaugural-Dissertation.

Valenti, G., Ossa soprannumerarie del naso. Con figure. Estr. d. Monit.

zoolog. italiano. Firenze, Anno II, No. 8, 31. Ag. 1891.

b) Bänder. Gelenke. Muskeln. Mechanik.

Chantre, E., Du mecanisme de Tocclusion des paupieres apres la section

des nerfs de l'orbiculaire. Archives de physiologie normale et patho-

logique, Serie V, Tome III, No. 4, Annee 23, 1891, S. 629—644.
Tschaussow, M., Zur Frage über die Sternocostalgelenke und den Re-

spiration stypus. Mit 3 Abbildungen. Anatomischer Anzeiger, Jahrg. VI,

1891, No. 18, S. 512—524.

7. Grefäfssystem.

Cavazzini, E., Sulla genesi del circolo coUaterale; suoi rapporti coli' in-

fluenza nervosa particolarmente nel circolo del Willis. Rivista veneta

di scienze med., Venezia 1891, Vol. XIV, S. 426— 457.

Salaghi, S. S., II circolo della vena porta nei suoi rapporti colla circo-

lazione generale. Gazz. med. lombard., Milano 1891, Vol. L, S. 87. 95.

105. 115. 126. 139. 151. 156. 167. 176. 185.

Sokoloff, D. A., 2 Fälle von Herzahnormität bei Kindern. Trudi Obsh.,

St. Petersburg, dietsk. vrach., 1891, Bd. VI, S. 21— 27. ^Russisch.)
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8. Lutegument.

Gastreich, Joseph, Die Durchsichtigkeit der menschlichen Haut. 14 SS.

8^. Erianger Inaug.-Dissert. 1890.

Jarisch, Zur Anatomie und Herkunft des Oberhaut- und Haarpigmentea

beim Menschen und den Säugetieren. Mit 1 Tafel. Ergänzungshefte

zum Archiv für Dermatologie und Syphilis, Jahrg. 1891, Heft 2, S. 35

—55.
Seihorst, Sikko Berend, Über das Keratohyalin und den Fettgehalt der

Haut. Berliner Inaug.-Dissert. 1890.

9. Darmsystem.

Charou, Rene, Contribution ä l'etude des anomalies de la voüte palatine

dans leurs rapports avec la degen^rescence. These de Paris, 1891.

von Kostaneck i, Kasimir, Beiträge zur vergleichenden Anatomie

der Tubengaumeumuskulatur. (Aus einer größeren Abhandlung über die

Morphologie der Mm. palato-pharyngeus . . . u. tensor tympani.) Ber-

liner Inaug.-Dissert. 1890. (Vergl. No. 18, S. 502.

a) Atmungsorgaue
(inklus. Thymus und Thyreoidea).

Semon, Felix, und Horsley, Experimentelle Demonstration der

centralen und peripherischen Innervation des Kehlkopfes und eine

Theorie der motorischen Innervation des Kehlkopfes. (S. unten Kap.

IIa.)

b) Verdauungsorgaue.

Broesike, G., Über intraabdominale (retroperitoneale) Hernien und Bauch-

felltaschen nebst einer .Vorstellung der Entwickelung peritonealer For-

mationen. Berlin, 1891, Fischer's medic. Buchhandlg. 206 SS. B».

Herrmann, A., Eine Milchzahnanomalie. Im zahnärztlichen Yerein für

Mitteldeutschland 18. Mai 1891 besprochen. Deutsche Monatsschrift

für Zahnheilkunde, Jahrg. IX, 1891, Oktoberheft, S. 436—438. Mit

1 Abbildung.

von Lingen, L., Über den üehalt der Leberzellen des Mensehen au

Phosphor, Schwefel und Eisen. (S. oben Kap. 5.)

von Samson, Claudius, Zur Kenntnis der Flexura sigmoidea coli (S ro-

manum). Dorpat, 1890. 8". 96 SS. mit 2 Tafeln. Inaugural-Disser-

tation.

10. Harn- und Geschlechtsorgane.

Field, Herbert H., The Development of the Pronephros and segmental

Duct in Amphibia. Bulletin of the Museum of Comparative Zoology

at Harvard College, Vol. XXI, 1891, No. 5. 340 SS. mit 8 Tafeln.

Sedgwick, William, Doubje Urethra. British Medical Journal, 1891,

No. 1605, S. 749—750.
Woods, Hugh, Double Urethra. British Medical Journal, No. 1603,

1891, S. 644—645.
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a) Harnorgane

(inklus. Nebenniere).

Hothstein, T., Zur Kenntnis des Nieren epithels. Biol. Foren. Förhandl.
;

Verhandlungen des biologischen Vereins in Stockholm, 1891, Band II,

S. 53— 63. Mit 1 Tafel.

b) Geschlechtsorgane.

Arndt, Richard, Beitrag zur Anatomie und Entwickelungsgeschichte des

Eutenknochens. 38 SS. 1 Taf. 8'\ Erlanger Inaug.-Üissert. 1890.

Fischer, Jakob, Ein Fall von Uterus duplex, Vagina duplex mit hyrae-

naler Atresie der Scheide. 22 SS. 8^. Erlanger Inaug.-Dissert. 1891.

Grasser, And., Eine seltene Bildungsanomalie der weiblichen Genitalien.

Erlangen, 1890. 29 SS. S^. Inaug.-Dissertation.

Guhman, M., A Case of double Uterus and Vagina. Journal of the Ame-
rican Medical Association, Chicago 1891, Vol. XVI, S. 906.

Keilmann, Alexander, Zur Klärung der Cervixfrage. Am 12. Dezember

1890 von der medicinischen Fakultät zu Dorpat mit der goldenen Me-
daille prämiierte Preisschrift. Mit 2 Tafeln und 11 Holzschnitten. Zeit-

schrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Band XXII, 1891, Heft 1,

S. 106—178.
Lindblom, Frans, Beobachtungen über Veränderlichkeit in den weib-

lichen Beckenorganen. Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie,

Band XXII, 1891, Heft 1, S. 85—105.
Polaillon, Observation d'hermaphrodisme. Revue obstetricale et gyuecol,

Paris 1891, Vol. VII, S. 203— 209. (Vgl. A.A., No. 14 u. 15, S. 384.)

Sobotta, Johannes, Über den Bau und die Entwickelung des Uterus, insbes.

beim Menschen und den Affen. . . . (Ersch. vollst, im Arch. f. mikrosk.

Anat.) Berlin, G. Schade, 1891, 30 SS. 8^. Med. Inaug.-Diss. (Vgl.

No. 18, S. 505.)

Treadwell, Aaron L. , On the Development of the male copulatory

Organs in Snakes. With Figures. The American Naturalist, Vol. XXV,
1891, No. 293, S. 491—495.

11. Nerrcnsystem mid Sinnesorgane.

Cajal, S. R., Pequeues contribuciones al conocimento del Sistema nervioso.

Con 15 zincografias. 20 ag. 1891. Barcelona. 56 SS. 8"^.

Inhalt: Sjmpath. GangHen. - Hirnrinde. — Eetina. — Rückenmark. — Subst.

gelatinosa. — Sympath. Zellen.)

a) Nervensystem (centrales, peripheres, sympathisches).

Bernheimer, Stefan, Über die Sehnervenwurzeln des Menschen. Ur-

sprung, Entwickelung und Verlauf ihrer Markfaseru. Wiesbaden, J. F.

Bergmann, 1891. 8». VII, 92 SS. mit 3 farbigen Tafeln und

3 Blatt Erklärungen.

Bruce, Alexander, On the Segmentation of the Nucleus of the third

cranial Nerve. With 2 Plates. Proceedings of the Royal Society of

Edinburgh, Vol. XVII, Session 1889— 90, S. 168—176.
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van Gebuchten, A., Les de'couvertes rdcentes dans I'aDatomie et I'histo-

logie du Systeme nerveux central. Annales de la soci^t^ beige de
microscopie, Tome XV, 1891, S. 115— 154.

Herriek, C. L., Contributions to the Comparative Morphology of the

Central Nervous System. Topography and Histology of the Brain of

Certain Ganoid Fishes. The Journal of Comparative Neurology, Vol. I,

1891, June, S. 149—183. With 4 Plates.

Kusick, Julius, Experimentelle Studien über die corticale Innervation

der Rurapfmuskulatur. Durpat, 1890. 8*'. 75 SS. Inaug.-Diss.

Pemberton, Henry Russell, Recent Investigations on the Structure and

Relations of the Optic Thalami. The Journal of Comparative Neuro-

logy, Vol. I, 1891, June, S.135— 149.

Rossolimo, Gregoire, Recherche experimentale sur les voies motrices

de la moelle epiniere. (Suite.) Archives de neurologie. Vol. XXII, 1891,

No. 65, S. 189—203. (Vgl. A. A., No. 16, S. 440.)

Schtseherback, A., Zur Frage über die Lokalisation der Geschmacks-

centren in der Hirnrinde. Aus dem physiologischen Institut der Uni-

versität zu Berlin. Centralblatt für Physiologie, Band V, 1891, No. 11,

S. 199—298.

Trolard, P., De l'appareil nerveux central de Tolfaction. (Suite.) VI. Con-

nexions du carrefour olfactif avec l'ecorce c^rdbrale. (Are direct.)

Archives de neurologie, T. XXII, 1891, No. 65, S. 203—220. (Vgl.

A. A., No. 17, S. 474.)

Turner, C. H., Morphology of the Avian Brain. (Continued.) The Journ.

of Comparative Neurology, Vol. I, 1891, June, S. 107—133. With
3 Plates.

Valenti, Giulio, Contributo alia istogenesi della cellula nervosa e

della nevroglia nel cervello di alcuni pesci condrostei. (S. Kap. 5.)

b) Sinnesorgane.

Beraneck, L'oeil primitif des vertdbres. Archives des sciences physiques

et naturelles, Octobre-Novembre 1891, S. 83—101.

Chantre, E., Du m^canisme de I'occlusion des paupieres apr^s la section

des nerfs de I'orbiculaire. (S. oben Kap. 6b.)

Dimmer, Friedrich, Die ophthalmoskopischen Lichtreflexe der Netzhaut.
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Die Befruclitung' des ßeptilieneies.

Von Dr. Albeet Oppel, Prosektor und Privatdozent in Freiburg i. B.

Mit 4 Abbildungen.

Die Resultate, welche einige Forscher bei Untersuchung der Be-

fruchtung von Eiern verschiedener Fische erhielten, lassen es wünschens-

wert erscheinen, die Bearbeitung dieser Frage auch auf höhere Wirbeltiere

auszudehnen. Als geeignet hierfür , wegen verhältnismäßig leichter

Beschaffbarkeit des Materials, wählte ich Reptilien. Ich erhielt vier

Muttertiere , an welchen ich meine Untersuchungen machen konnte,

drei davon waren Anguis fragilis, eines Tropidonotus natrix. Das

letztgenannte verdanke ich der Güte meines hochverehrten Lehrers

Prof. Dr. VON Kupffer. Wenn ich trotz meines geringen Materials

schon jetzt daran gehe, meine Befunde zu beschreiben, so ist dies

neben der Wichtigkeit der Sache in erster Linie durch den Wunsch
veranlaßt, anderen Forschern vielleicht einige für Gewinnung des

Materials nicht unwichtige Anhaltspunkte geben zu können.

Eine der Blindschleichen erhielt ich in München am 3., die zweite

am 15. Juni 1891, die dritte am 2. Juni 1890, alle aus Bozen, zuge-

sandt. Nach Angabe meines Lieferanten sind dieselben jedoch nicht

in Bozen selbst, sondern an höher gelegenen Orten gesammelt worden.

Die Ringelnatter traf Ende Juni 1891 aus Bozen in München ein.

Gleich nach dem Eintreffen wurden die Tiere mit Chloroform getötet.

Als Fixierungsmittel leisteten mir Sublimatgemische gute Dienste.

Bei Sublimat mit Eisessig (5 Proz.) erhielten sich die Kerne gut,

während stärkere Eisessigzusätze z. B. 10 Proz. schlechtere Resultate

ergaben. Für Strahlungen zeigten sich Chromsäure-Sublimat zu

gleichen Teilen, ebenso die BovERi'sche Flüssigkeit wohlgeeignet. Gut

erschien mir auch Zusatz von 10 Proz. des FLEMMiNG'schen Gemisches

zum Sublimat. In dieser letztgenannten Mischung blieben jedoch die

Eier mit Vorteil nur etwa eine Viertelstunde und wurden dann in

reines Sublimat oder Sublimateisessig übertragen. Hervorzuheben habe

ich, daß sich die Keimscheiben am besten mit dem Rasirmesser vom
Ei abtragen ließen, wenn sie nach 24-stündiger Nachbehandlung in
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70-proz. Spiritus in 80-proz. übertragen worden waren und darin einige

Stunden gelegen hatten. Jede andere Methode, insbesondere das Ab-

heben der Keimscheiben vom Dotter mit Starnadel und ähnlichen

Instrumenten, hat mir schlechtere Resultate ergeben.

Für die Wahl der anzuwendenden Behandlung erscheint es von

Wichtigkeit, möglichst bald zu wissen, ob man es mit Eiern aus der

Befruchtungszeit zu thun hat, und wie solche von Eiern z. B. mit

durchgefurchten Keimscheiben zu unterscheiden sind. Folgende Merk-

male halte ich für die >sichersten. Es empfiehlt sich, die Eier nach

Entfernung des Eileiters in der Fixierungsflüssigkeit sofort zu schälen.

Die Eihaut ist bei den Eiern aus der Befruchtungszeit außerordentlich

dünn. Während dieselbe bei Blindschleichen sonst am besten mit

Schere und Pincette geschält wird, läßt sie sich in Befruchtungs-

stadien am besten nur mit zwei Pincetten abziehen, da sie sehr leicht

zerreißlich ist. Sie ist etwa von der Konsistenz einer Spinnw'ebe, bei

der Ringelnatter etwas dicker.

Ein besonderes Merkmal der Keimscheiben im Befruchtungsstadium

bei Blindschleiche und Ringelnatter sind mehr oder weniger zahlreiche

eben noch mit bloßem Auge, deutlicher mit der Lupe sichtbare kleine
Einziehungen auf d er Keimscheil3enoberfläche: Gruben,
Dellen, Trichter. Ich konnte dieselben sehen, sobald die Eier

geschält waren. Daß diese Gruben durch die Einwirkung der Fi-

xieruDgsflüssigkeit entstandene Artefakte seien, läßt sich bei der Ringel-

natter durch den mikroskopischen Befund ausschließen. Die Zahl

dieser Einziehungen stieg bei den Blindschleichen bis auf 4, bei

der Ringelnatter konnte ich an einer Keimscheibe etwa 15 solcher

Einziehungen, bei den anderen Keimscheiben desselben Muttertieres

zumeist nicht viel weniger, deutlich erkennen. Doch kann das Vor-

kommen so zahlreicher Gruben bei der Ringelnatter noch damit zu-

sammenhängen , daß hier die Befruchtung vorbei und in den meisten

Keimscheiben schon die beginnende Bildung der beiden ersten Fur-

chungskerne bemerkbar war.

Die Keimscheiben wurden im Stück mit Boraxkarmin gefärbt, mit

Paraffin durchtränkt und geschnitten. Die mit Eiweiß aufgeklebten

Schnitte färbte ich mit BöHMEE'schem Hämatoxylin. Diese Doppel-

färbung gab besonders gute Resultate, sie wurde mir von meinem

Freunde A. Böhm, Prosektor in München, der sie bei der Forelle

gleichfalls mit Nutzen angewandt hat, empfohlen.

Ich möchte hier die hauptsächlichsten Befunde, welche ich an

meinem Material machen konnte, vorlegen. Eingehende Beweisführung
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für meine Deutung, sowie überhaupt die weiteren Details sollen in

einer mit Abbildungen versehenen Arbeit folgen.

In denjenigen Keimscheiben der Blindschleiche, welche ich für

die jüngsten halte, finde ich stets wenigstens einen größeren und einen

kleineren Kern. Den größeren der beiden halte ich für den weiblichen

Vorkern, den kleineren für einen Spermakern. Ich sage mit Absicht

Spermakern ^) und nicht männlicher Vorkern, da ich zur Zeit noch

nicht mit Bestimmtheit sagen kann, daß dieser Spermakern der männ-

liche Vorkern ist, und zwar aus folgendem Qrund. In einer der Keim-

scheiben aus dieser Zeit finden sich zwei solche Spermakerne (Fig. 1),

die voneinander zu unterscheiden mir nicht möglich ist. Es könnte

somit auch nicht gesagt werden, welcher von beiden der männliche

Vorkern ist. Ebenso darf ein Spermakern, wenn er sich allein im Ei

findet, nicht mit Sicherheit als männlicher Vorkern angesprochen werden,

da kein Beweis vorliegt, daß das zuerst ins Ei gedrungene Sperma-

tozoon den männlichen Vorkern liefert. Wenn der weibliche
Vorkern sich gebildet hat, kann sich in der Blind-
schleichenkeimscheibe mehr als ein Sperraakern finden.

Daß aber diese Kerne in der That Spermakerne sind, d. h. dem Sper-

matozoon ihre Entstehung verdanken , halte ich durch die Momente,

welche ich unten zusammenstellen werde, für bewiesen. Hier sei nur

angeführt, .daß die Kerne einen protoplasmareichen Hof mit deutlicher

Fig. 1. Keimscheibe vou Anguis fragilis 20 : 1. Ein weiblicher Vorkeru, zwei Sperma-

terne.

Fig. 2. Keimscheibe vou der Blindschleiche 20:1. Konjugation. 5 Nebensperma-

kerne.

1) Ich bediene mich folgender Nomenklatur: Spermakern: ein aus

einem Spermatozoon entstandener Kern ; männlicher Vorkern : ein Sperma-

kern, welcher mit dem weiblichen Vorkern die Konjugation eingeht;

Nebenspermakern : ein neben dem männlichen Vorkern sich findender

Spermakern.
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Strahlung besitzen. Um den weiblichen Vorkern konnte ich einen

Hof mit Strahlung nicht erkennen. Wohl aber schien das zwischen

den Körnern des Furchungsdotters liegende Protoplasma auch in der

Umgebung des weiblichen Vorkerns etwas diiferen ziert, auch machte

sich in zwei Fällen eine kleine Vakuole in der Umgebung des weib-

lichen Vorkerns bemerklich. Das Kerngerüst des weiblichen Vorkerns

war in zwei Fällen in Ruhe, in einem dritten Falle (in welchem nur

ein Spermakern da war) befand sich derselbe im Stadium des Knäuels

und lag nahe der Oberfläche der Keimscheibe, was ich mit der Bil-

dung eines Richtungskörperchens in Zusammenhang brachte.

Das folgende Stadium stellt Fig. 2 von der Blindschleiche dar.

Männlicher und weiblicher Vorkern haben sich zur Berührung ver-

einigt. In einem Teil der Keimscheiben, die ich für die jüngeren halte,

sind beide durch verschiedene Größe und Aussehen noch deutlich von-

einander zu unterscheiden, in den übrigen sind sie einander ähnlicher

geworden. Der Doppelkern ist von einem mehr oder weniger deut-

lichen protoplasmatischen Hof mit Strahlung umgeben. In solchen

Keimscheiben der Blindschleiche (ich fand solche bei drei Muttertieren)

sind eine wechselnde Anzahl von Nebenspermakernen vorhanden. Alle

sind den oben beschriebenen ähnlich. In der Mehrzahl der Fälle waren

zwei vorhanden, mehr als fünf konnte ich in keinem Falle auffinden.

Es sind nur wenige Fälle (3 unter 15), in welchen ich keine Neben-

spermakerne auffinden konnte. Zur Zeit der Konjugation fin-

den sich in der Blindschleichen keimscheibe in der
Regel mehrere Nebenspermakern e.

Die Gruben , welche ich oben als makroskopisch wahrnehmbar

geschildert habe , konnte ich auch in den Schnitten auffinden. Sie

zeigten sich da als Einsenkungen , seichte Dellen der Oberfläche der

Keimscheibe. Es verdient ausdrücklich erwähnt zu werden, daß die

Kerne, stets wenn Gruben vorhanden waren, unter den-

selben lagen. Es konnte in manchen Fällen nach der Zahl der

makroskopisch vorhandenen Gruben die Zahl der Kerne vorausbe-

stimmt werden. Die Lage der Spermakerne war wechselnd, bald nahe

der Oberfläche, bald tiefer, die in Konjugation befindlichen Kerne da-

gegen lagen stets tiefer nahe der Grenze gegen den Nahrungsdotter.

Während die Konjugation annähernd in der Mitte der Keimscheibe

stattfindet, liegen die Nebenspermakerne unregelmäßig zerstreut in der

Keimscheibe, häufig nahe dem Rande derselben. An das beschriebene

Stadium schließt sich eine Keimscheibe au, in welcher der erste Fur-

chungskeru eben in Teilung begriffen ist. Die Teilungsfigur (Äqua-

torialplatte) läßt deutliche chromatische Schleifen erkennen. Die
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achromatische Spindel ist gleichfalls wohl zu erkennen. Nebensperma-

kerne habe ich in dieser Keimscheibe nicht aufgefunden.

Im nächsten Stadium hat sich der erste Furchungskern geteilt,

doch liegen die beiden so entstandenen Kerne nahe beisammen. Sie

bestehen aus Kügelchen, bei einem konnte ich sechs, beim anderen nur

fünf mit Deutlichkeit erkennen. In dieser Keimscheibe der Blind-

schleiche finden sich drei Nebenspermakerne, von denen einer in Teilung

begrifien ist. Nach Vollendung der Teilung des ersten

Furchungskernes in zwei beginnt bei Anguis fragilis

die Teilung (einiger) der Nebenspermakerne.
Als gleich alt mit dem eben beschriebenen Stadium (einige wenig

älter) sind die Keimscheiben der Eingelnatter hier anzureihen. Die

verschiedenen Keimscheiben zeigen die Teilung des Furchungskernes,

bei anderen ist diese Teilung vollendet. Demnach stehe ich nicht an,

das, was ich sonst in diesen Keim-

scheiben der Ringelnatter fand,

mit dem, was sich bei der Blind-

schleiche ergab, zu vergleichen.

Da die Keimscheiben der Ringel-

natter bedeutend größer sind als

die der Blindschleiche, habe ich

die Rekonstruktiousfigur (Fig. 3)

nur auf das 10-fache vergrößert,

während die Keimscheiben der

Blindschleiche Fig. 1, 2 und 4 im

Verhältnis von 20:1 vergrößert

sind.

Bei der Ringelnatter fand sieb

um diese Zeit eine weit größere

Anzahl von Nebenspermakernen,

als bei der Blindschleiche, in der

Regel war etwa ein Dutzend vorhanden, in einem Falle stieg die Zahl

über dreißig. Daß es sich dabei nicht um Furchungskerne handelt,

ist aus folgenden Gründen zu entnehmen. Die beiden vorhandenen

Furchungskerne lassen sich von den Nebenspermakernen leicht unter-

scheiden durch Größe, Lage, Färbbarkeit, Form, Verhalten zu der Um-
gebung, Die Furchungskerne sind kleiner, färben sich weniger intensiv,

liegen stets nahe beisammen. Von der ersten Furche ist in allen diesen

Keimscheiben noch nichts zu erkennen. Die Nebenspermakerne sind

bei der Ringelnatter nicht alle gleich, einzelne gleichen den beschrie-

benen Nebenspermakernen der Blindschleiche in hohem Maße, haben

Fig. 3. Keimscheibe von Tropidonotus

natrix 10: 1. Zwei Furchungskerne sind ge-

bildet. 14 Nebenspermakerne.
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deutlichen Hof und eine bis zur Oberfläche der Keimscheibe ziehende

Strahlung. Andere aber zeigen sich als kleine, mit Boraxkarrain in-

tensiv gefärbte, rundliche oder stäbchenförmige Körperchen. Diese sind

nur in einzelnen Keimscheiben aufzufinden, liegen jedoch hier wie die

anderen Nebenspermakerne unregelmäßig in der Keimscheibe zerstreut.

Sie sind im Vergleich zu den ausgebildeten Nebenspermakernen stets

in der Minderzahl. Ihr Aussehen ähnelt immerhin mehr dem eines

Spermatozoons der Ringelnatter als dem eines Nebenspermakernes.

Zwischen den beiden beschriebenen Formen finden sich eine Reihe von

Zwischenformen, welche darauf hinzudeuten scheinen, daß die einen in

die anderen übergehen.

Auch über das allmähliche Entstehen des Hofes mit Strahlung

glaube ich aus diesen Bildern einigen Aufschluß erlangt zu haben.

Hier sei nur gesagt, daß die eben ins Ei eingetreteneu Spermatozoen

noch keinen protoplasmatischen Hof und keine Strahlung besitzen.

Zunächst bildet sich dann eine regelmäßige Anordnung des Proto-

plasmas in der Umgebung des entstehenden Spermakernes. Bald macht

sich eine radiäre Richtung vorherrschend bemerklich und um den

Kern entsteht der Hof. Der Hof mit Strahlung bildet sich

unter Einfluß des Spermakernes und um den Sperma-
kern, entsteht also nicht als etwas Eigenes, Selbständiges, um dann

erst zum Spermakern in Beziehung zu treten.

Weitaus die Mehrzahl der Nebenspermakerne liegt auch hier unter

Gruben. Dieselben sind zum Teil beträchtlich tiefer als die bei der

Blindschleiche beschriebenen und haben Trichterform. Die Wand des

Trichters ist bisweilen von einem feinen flimmerähnlichen Belag über-

kleidet und der offenbar geronnene Inhalt des Trichters färbt sich mit

Hämatoxylin intensiv blau, Nebenspermakerne und spermatozoenähnliche

Gebilde liegen manchmal direkt unter dem blinden Ende des Trichters,

zuweilen etwas entfernt davon, aber nicht weit. Eine die Spermakerne

umhüllende membranähnliche Schicht, welche dieselben gegen das

Protoplasma des Hofes abgrenzt, habe ich nur in einzelnen Fällen er-

kennen können.

Ich will kurz einige Deutungen, welche man diesem Befunde geben

kann, aufführen. Ich gehe aus von folgender Thatsache: Zu der

Zeit, zu welcher sich schon die Teilung des ersten Fur-

chungskernes vollendet, finden sich in der Keimscheibe
von Tropidonotus natrix eine Anzahl ausgebildeter
Nebensperm akerne, daneben weitere, erst in Ausbildung
begriffene. Zwei Deutungen dürften Anspruch auf Wahrschein-

lichkeit besitzen. Entweder : noch während die Konjugation und dann

38
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die Bildung und Teilung des ersten Furchungskernes erfolgt, dringen

weitere Spermatozoen ins Ei ein ; oder : nur ein Teil der ins Ei ein-

gedrungenen Spermatozoen wandelt sich in Nebenspermakerne um, die

übrigen werden in ihrer Entwickelung gehemmt und verharren auf

verschiedenen Stufen dieser Entwickelung.

Zur Zeit, zu welcher die Teilung des ersten Fur-
chungskernes sich vollendet, beginnt bei Anguis fra-

gilis und Tropidonotus uatrix die Teilung einzelner
der Nebenspermakerne. Die Teilungsfigureu erscheinen durch-

weg unregelmäßig.

Wenn ich nun auch schon mit Beschreibung der Vorgänge zur

Zeit der Bildung der beiden ersten Furchungskerne mein Thema über-

schritten habe, will ich doch noch weiter gehen. Ich wurde dazu

durch den Wunsch geführt , etwas über das fernere Schicksal der

Nebenspermakerne zu erfahren.

Eine Keimscheibe von Lacerta viridis, welche ich meinen Mün-

chener Lehrern verdanke, giebt darüber zunächst einigen Aufschluß.

Nach einem früher abgefaßten Protokoll Böhm's ist in dieser Keim-

scheibe die erste Furche vorhanden, es finden sich 17 Kerne, von

welchen aber nur ein Teil zur Seite der Furche liegt, die übrigen zer-

streut in der Keimscheibe, einige davon in der Verlängerung einer

trichterförmigen Einseukuug der Oberfläche. Böhm gab damals seinen

Befunden keine Deutung , ich habe die Schnittserie umgefärbt und

nachuntersucht. Ich halte einen Teil der Kerne für Nebensperma-

kerne und zwar in erster Linie die unter dem Trichter liegenden,

Nebenspermakerne finden sich nicht nur bei Anguis
fragilis und Tropidonotus natrix, sondern auch bei

Lacerta viridis, es spricht dies dafür, daß Polyspermie
bei Keptilien allgemein statthat.

Deutlicheres konnte ich Furchuugskeimscheiben von Anguis fragilis

entnehmen.

In Figur 4 habe ich eine Keimscheibe von 16 Furchungskernen

abgebildet. Die Furchen sind in die Figur nicht eingezeichnet.

Ich besitze jedoch das Flächenbild der Keimscheibe, es entspricht

annähernd der von C. F. Sarasin in seiner Arbeit: Keifuug und

Furchung des Reptilieneies gegebenen Figur 20 von Lacerta agilis,

doch ist die letztere etwas jünger. Die 16 Furchungskerne der von

mir ins Auge gefaßten Keimscheibe sind sämtlich in Teilung begriffen,

zwölf befinden sich im Stadium der Äquatorialplatte, vier im Dyaster-

stadium.
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Zu dieser Zeit finden sich zahlreiche Kerne in der Keimscheibe,

welche sich von den Furchungskernen leicht unterscheiden lassen. Sie

sind größer und intensiver (mit Boraxkarmin) gefärbt, als diese.

Ferner lassen sie sich an ihrer besonderen Lage erkennen. Sie

liegen zum größten Teil peripher von den Furchungskernen. Sehr

häufig liegen sie unter den verbreiterten tiefen Einsenkungen, welche

die Ausläufer der langen Ra-

diärfurchen abschließen in einem

Protoplasmahof, welcher nicht

durch eine Zellmembran be-

grenzt ist. Oft sind sie tief

im Dotter, oft näher der Ober-

fläche. Ich halte nach dem, was

ich im Vorausgehenden ge-

schildert habe, die Annahme,

daß es sich hierbei um Neben-

spermakerne und deren Ab-

kömmlinge handelt, für be-

gründet. Man könnte daran

denken, daß diese Kerne Ab-

kömmlinge der Furchungskerne,

oder von außen ins Ei ge-

kommen oder frei im Ei entstanden wären. Allein diese Möglichkeiten,

die ja auch ein spurloses Verschwinden der Nebenspermakerne in ver-

hältnismäßig kurzer Zeit voraussetzen würden, halte ich für ausge-

schlossen. Aus Furchungskernen können sie nach Lage und Aussehen

nicht entstanden sein. Wären sie von außen ins Ei gekommen, so

könnten sie wohl auch nichts anderes sein als Nebenspermakerne. An
eine freie Entstehung von Kernen glaubt wohl heute niemand mehr.

Es bleibt somit keine andere Möglichkeit, als daß die Kerne, die sich im

Stadium von 16 Furchungskernen neben diesen im Ei finden, Abkömm-
linge der Kerne, welche sich im Stadium von zwei Furchungskernen

neben diesen im Ei finden, und damit Nebenspermakerne sind. Dabei

halte ich es jedoch nicht für ausgeschlossen, daß die Kerne zum Teil

identisch sein mögen mit dem, was früher von anderen Autoren als

freie Kerne in Furchungsstadien der Reptilienkeimscheibe beschrieben

wurde.

Es erscheint auffallend, daß in Figur 4 die Nebenspermakerne viel

zahlreicher sind, als in Figur 2. Die Ursache ist wohl darin zu suchen,

daß die Kerne sich inzwischen mehrfach geteilt haben. Es spricht

dafür besonders der Umstand, daß sie fast stets in Gruppen zusammen-

38*

Fig. 4. Keimscheibe von Anguis fragilis.

Furchung. 16 Furchungskerne in Mitose, 23
Nebenspermakerne.
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liegen zu zweien oder vieren. Die Teilungsfiguren, welche die Neben-

spermakerne in Keimscheiben aus dieser Zeit zeigen, sind stets wenig

regelmäßig und machen häufig mehr den Eindruck karyolytischer

Figuren. Die Nebenspermakerne lassen s ich in der sich

furchenden Keimscheibe der Blindschleiche auch
späterhin, z.B. im Stadium mit 16 Fur chungskernen auf-

finden, sie vermehren sich durch Teilung.

Ich habe das Schicksal der Nebenspermakerne noch weiter ver-

folgt. Ich konnte Reste dieser Kerne noch in Keimscheiben von

mehreren hundert Furchungskernen auffinden. Diese Kerne waren

jedoch meist klein und intensiv gefärbt. Daß sich die Kerne weiter

vermehren, konnte ich nicht bemerken. Ich habe nicht den Ein-

druck erhalten, als ob die Nebenspermakerne am Auf-
bau des Embryos irgend einen direkten Anteil nehmen
würden. Jedenfalls möchte ich dies nicht annehmen, solange nicht

irgend etwas Beweisendes dafür vorliegt.

Über die Befruchtung des Reptilieneies liegt, soviel mir bekannt

ist, zur Zeit noch keine Litteratur vor. Bei den verschiedenen Resul-

taten, welche die Arbeiten über Befruchtung bei den Fischen in den

letzten Jahren ergeben haben , werde ich jedoch in meiner ausführ-

lichen Arbeit einige Punkte zu besprechen haben, in welchen die Ver-

hältnisse bei Reptilien mit den von anderen Autoren bei anderen

"Wirbeltieren geschilderten übereinstimmen oder sich von ihnen unter-

scheiden. Besonders interessant erscheint es, daß auch hinsichtlich

der bei der Befruchtung bestehenden Verhältnisse die Reptilien sich

nahe an die Selachier anschließen.

Ich gebe keine Zusammenfassung der Resultate meiner Untersu-

chung, da ich im Text diejenigen Sätze durch gesperrten Druck her-

vorgehoben habe, welche die wesentlichsten Ergebnisse enthalten.
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Nachdruck verboten.

Über die Mandeln und deren Entwickelung.

(Corresp.-Blatt für Schweizer Ärzte, Jahrg. XX, 1890.)

Die Entwickelung des adenoiden Oewebes, der Zungenbälge

und der Mandeln des Menschen.

Festschrift zur Feier des 50-jähr. Doktorjubiläums, v. Nägeli u. v. Köllikee

gewidmet von der Universität, dem Polytechnikum und der Tierarzneischule

in Zürich 1891.

(Selbstbericht von Ph. Stöhb..)

Die Entwickelung und Ausbildung des adenoiden
Gewebes. Die Beobachtungen wurden angestellt an der Zungen-

wurzel menschlicher Embryonen, die insofern ein besonders günstiges

Objekt ist, als daselbst die Entwickelung des adenoiden Gewebes sehr

spät beginnt, zu einer Zeit, in welcher das fibrilläre Gewebe schon

wohl difierenziert ist. In der Umgebung der Schleimdrüsenausführungs-

gänge wandern aus den Venen in allmählich steigender Menge Leuko-

cyten, welche in das fibrilläre Bindegewebe eindringen und dieses zu

reticulärem Gewebe umgestalten; die zersprengten Bindegewebsbündel

werden zu den Netzbalken des reticulären Bindegewebes, auf denen

die platten Bindegewebszellen aufliegen; die Maschen dieses Netz-

werkes werden von den aus den Blutgefäßen stammenden Leukocyten

erfüllt. Das adenoide Gewebe baut sich somit aus zweierlei Materialien

auf: 1) aus Mesencbym, das zu reticulärem Bindegewebe wird, 2) aus

Abkömmlingen des Blutgefäßsystems, den Leukocyten. Die Auifassung

des reticulären Bindegewebes als eines aus sternförmigen Zellen ge-

bildeten Netzwerkes ist somit eine irrige, sie wird auch unhaltbar

durch die Thatsache, daß das Zellennetze enthaltende gallertige Binde-

gewebe keine Übergänge zu reticulärem Bindegewebe zeigt, während

Übergänge, ja selbst Umgestaltungen von fibrillärem Bindegewebe zu

reticulärem Bindegewebe leicht und häufig zu beobachten sind.

Hinsichtlich der weiteren Ausbildung, Ausdehnung des adenoiden

Gewebes muß die Beteiligung der „mehrkernigeu" Leukocyten am

Aufbau des reticulären Gewebes ausgeschlossen werden. Das Gleiche

kann nicht von den einkernigen Wanderzellen behauptet werden, denn

es ist zweifellos, daß unter diesem Namen Elemente der verschiedensten
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Herkunft vereinigt sind. Soweit diese einkernigen Zellen aus dena

Gefäßsystem stammen, ist ihre Beteiligung am Aufbau des reticulären

Gewebes schon im Hinblick auf die Lehre von der Spezificität der

Gewebe höchst unwahrscheinlich. Anders verhält es sich mit den aus

den Bindegewebszellen hervorgegangenen Wanderzellen , denen eine

Rolle an der Bildung neuen reticulären Gewebes kaum abgesprochen

werden kann. Daß die Antwort über die Beteiligung der einkernigen

Wanderzellen am Aufbau der Gewebe keine bestimmtere ist, liegt nicht

nur in der Schwierigkeit der richtigen Beurteilung der einzelnen Fälle,

sondern in dem Mißbrauch des Wortes „Endothelzelle", das auf Ge-

bilde von verschiedenstem Werte angewendet wird ; man sollte des-

halb auf diesen Namen verzichten und statt dessen die Benennungen

„Gefäßepithelzelle" und „platte ßindegewebszelle" gebrauchen.

Die Frage, ob sämtliche Leukocylen des adenoiden Gewebes direkt

aus den Blutgefäßen kommen , oder ob sie teilweise durch mitotische

Teilung schon ausgetretener Leukocyten entstanden sind, ist in dem
Sinne zu beantworten, daß beide Prozesse, auch noch beim Erwach-

senen, stattfinden.

Die Ent Wickelung der menschlichen Tonsille. Die-

selbe entsteht aus einer zwischen zweitem und drittem Schlundbogen

gelegenen Vertiefung, die mit einer Fortsetzung der Mundhöhlen-

schleimhaut ausgekleidet ist. Die Schleimhaut besteht aus geschich-

tetem Pflasterepithel und jungem Bindegewebe, welches keine freien

Leukocyten enthält. Die verästelten Hohlräume der Mandeln bilden

sich dadurch, daß vom Epithel zuerst hohle, später (Ende des 4. Mo-
nates) auch solide Sprossen in die Tiefe der bindegewebigen Schleim-

haut wachsen. Die Bildung dieser soliden Sprossen dauert nicht nur

in der ganzen Embryonalzeit fort, sondern findet auch noch während
des ersten Lebensjahres statt; im Verlauf dieser Zeit werden die

Sprossen allmählich hohl und zwar in der Weise, daß die am blinden

Ende der Sprossen befindlichen axialen Epithelzellen verhornen ; anfangs

liegen diese verhornten Massen zu Kugeln zusammengeballt im Grunde
der Sprossen, später werden sie, wenn der obere Teil der Sprossen

vom Hauptlumen aus hohl geworden ist, ausgestoßen. Das System
verzweigter Spalten ist dann fertig.

In die bindegewebige Schleimhaut wandern — wahrscheinlich im

3. Fötalmonat — Leukocyten aus den Blutgefäßen und wandeln das

junge fibrilläre Bindegewebe in adenoides Gewebe um. Bis um die

Zeit der Geburt erscheint dieses Gewebe noch im Zustande der diffusen

Lifiltration; durch immer weiteren Zuwachs aus den Blutgefäßen, so-

wie durch Teilung der ausgetretenen Leukocyten vermehrt sich deren
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Masse, dabei wird die Infiltration eine ungleichmäßigere; dichtere,

unregelmäßig geformte Anhäufungen wechseln mit lichteren, weniger

eng gedrängten Ansammlungen von Leukocyten. So ist es bei Neu-

geborenen. Erst später, im Verlauf des ersten Lebensjahres, kommt

es in diesen dichten Anhäufungen zur Sonderung wahrer Sekundär-

knötchen („Follikel") mit Keimcentren.

Die in schroffem Gegensatz zu der eben gegebenen Schilderung

stehenden Mitteilungen Retterer's^), nach welchen die „Follikel"

ursprünglich epithelialer Natur sind und das adenoide Gewebe aus

einer gegenseitigen Durchwachsung von Zellen des Mundhöhlenepithels

und von Mesodermzellen hervorgeht, erweisen sich als Irrthümer, die

neben mangelhafter Technik, sowie unmethodischer Forschungsweise

hauptsächlich dadurch veranlaßt werden , daß Retterer Stücke der

soliden Epithelsprossen mit den Anlagen von Sekundärknötchen

(„Follikeln") verwechselte.

Es ist wahrscheinlich, daß die meisten derjenigen Leukocyten,

welche außerhalb der in die Lymphgefäße eingeschalteten Lymph-

knoten (Lymphdrüsen) und außerhalb der Lymph- und Blutgefäße

sich befinden, Vermittler von Resorptionsvorgängen sind, mögen die-

selben im Dienste von Eruährungsprozessen stehen oder zur Ent-

fernung von Gewebsteilen bestimmt sein, welche einer teilweisen oder

völligen Rückbildung anheimfallen. Zum Beweis für letzteres wird auf

das häufige Vorkommen von Ansammlungen von Leukocyten an sich

rückbildenden Organen , z. B. an der Vorniere niederer Wirbeltiere,

an den Kiemen der Anuren, an der Thymus, am Processus vermiformis

hingewiesen ; auch für die Tonsillen (Residuen einer Visceralspalte)

und für die sogen. Trachomdrüsen (Rückbildung der Nickhaut?) ist

eine solche Möglichkeit nicht kurz von der Hand zu weisen. Einzelne

der in den Schleimhäuten befindlichen Leukocytenhaufen stehen in

direkter Beziehung zur Rückbildung von Drüsen.

Die Bedeutung der Durchwanderung der Leukocyten durch das

Epithel auf die freie Oberfläche resp. in die Darmhöhle liegt wahr-

scheinlich darin, daß die mit der Entfernung sich rückbildenden

Körpermaterials betrauten und bei dieser Thätigkeit selbst zu Grunde

gehenden Leukocyten auf dem kürzesten Wege nach außen ge-

langen 2).

1) Origine et evolution des amj'gdales chez las mamraiferes. Journal

de Tanatomie et de la physiologie, Eobin-Pouchet, 24. Jahrgang 1888,

2) Hier muß auch auf die Erklärungsversuche von Gulländ (III. Vol.

of Laboratory Eeports issued by the Eoyal College of Physicians, Edin-

burgh 1891) hingewiesen werden. Bei der Thymus hat die Einwan-
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Es ist indessen möglich, daß dem Durchwauderungsprozeß noch

eine andere Bedeutung zukommt; es ist denkbar, daß dieser ursprüng-

lich nur der Abfuhr dienende Vorgang weitere Verwendung erfährt,

schließlich durch Funktionswechsel anderen, als den ursprünglichen

Zwecken dienstbar wird und dadurch sich eben länger erhält.

Ammerland, den 4, September 1891.

Nachdruck verboten.

Über die Entwickeluug von Seps chalcides.

Vorläufige Mitteilung von Dr. Eecole Giacomini, erstem Assistenten

am anatomischen Institut in Siena.

In einer vorläufigen Mitteilung unter dem Titel: „Materialien zur

Entwickelungsgeschichte von Seps chalcides (Cuv.) Bonap.", welche ich

dem medizinischen Kongresse in Siena im August dieses Jahres vor-

gelegt habe, und welche im „Monitore zoologico italiano" ^) veröffentlicht

worden ist, habe ich die folgenden Thatsachen hervorgehoben , indem

ich so das vervollständigte, was schon im Jahre 1851 der Prof. Cesaee

Studiati^) von Pisa gesehen hatte, und womit sich, wenigstens in der

zu meiner Kenntnis gelangten Litteratur, kein Forscher weiter be-

schäftigt hat; auch in keiner Abhandlung über Embryologie, auch nicht

den neuesten, ist ihrer Erwähnung gethan.

1. Seps chalcides ist ein vollkommen lebendig gebärender Saurier,

welcher von den Fötalanhängen schon völlig freie Junge zur Welt

bringt; dieselben bleiben im Momente der Ausstoßung durch einen

kurzen Nabelstrang am Nabel befestigt. Da er bei Ernährung mit

Insekten lange in Gefangenschaft gehalten werden kann, so bietet er

Gelegenheit, sich eine vollständige Sammlung von Eiern und Embryonen

derung den Zweck, die Entfernung des weiterhin unnützen Organes zu

vermitteln. Zu dem gleichen Zwecke wandern die Leukocyten in das

Epithel der Tonsillen ; diese werden jedoch nicht entfernt, da die Falten

der Tonsillen hohl sind, so daß die mit der Entfernung beauftragten

Leukocyten plötzlich ins Freie, in die Mundhöhle gelangen, ohne ihre

Aufgabe erfüllt zu haben.

1) Monitore Zoologico Italiano. II Anno, No. 9. Firenze 1891.

2) C. Studiati, Miscellanea di osservazioni zootomiche. III. Intorno

alle connessioni dell' novo coli' ovidutto nel Seps tridactylus. Me-
morie della R. Accad. delle Sc. di Torino. Serie II, Tomo XV, pag. 101
bis 113.
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in allen Entwickelungszuständen zu verschaffen. Die Neugeborenen

besitzen eine Maximallänge von 93—95 mm, vom Kopfende zum

Schwanzende gemessen , und bewegen sich , sobald sie geboren sind,

sehr lebhaft.

2. Zur vollständigen Entwickelung der neuen Wesen ist eine Zeit

von ungefähr drei Monaten nötig ; die Paarung findet Ende April und

Anfang Mai statt, und die Geburt gegen Ende Juli und Anfang August.

3. Die Zahl der Eier, welche in die Eileiter herabsteigen, schwankt

zwischen einem Minimum von 5 und einem Maximum von 15, im

Mittel sind es 8— 10, aber nicht immer erreichen alle eine regel-

mäßige Entwickelung, sondern einige werden atrophisch, nachdem der

embryogene Vorgang in ihnen begonnen hat,

4 Die reifen Eier im Ovarium sind niemals grösser als 2,5—3 mm,
der Discus germinativus oder die Cicatricula hat ungefähr 1,5 mm
Durchmesser. Die Eier des Seps zeigen , im Vergleich mit denen

anderer Reptilien und der Sauropsiden im allgemeinen, wie es ihre

geringe Masse andeutet, einen gewissen Mangel an Nahrungsdotter.

5. Die reifen Eier steigen in die Eileiter herab, wo sie befruchtet

werden, und verweilen daselbst, indem ein jedes eine eigene Brüt-

kammer bildet, ohne sich mit irgend einer sekundären Membran zu

umgeben, also weder mit Eiweiß, noch mit einer mehr oder weniger

widerstandsfähigen Hülle.

6. Die Eier wachsen in den Eileitern, bis sie, wenn der Embryo

am Ende seiner Entwickelung angekommen ist, in der größten Achse

21—22 mm und in der kleinsten 9—10 mm erreichen.

7. In dem Eileiter, welcher in diesem Falle den Uterus vertritt,

treten während der Zeit der Trächtigkeit Veränderungen ein, welche be-

wirken, daß er sich von dem ruhenden Eileiter bedeutend unterscheidet.

8. Mit dem geringen Gehalt der Eier an assimilirbarem Stoffe,

welcher zur Entwickelung des Embryos nötig ist, verbinden sich die Be-

ziehungen, welche sich zu einer gewissen Zeit zwischen der Innenseite

der Wände der Brutkammer und der Außenseite der Annexe des Eies

ausbilden.

9. Wenn sich die Hüllen des Eies gebildet haben, wird die ganze

äußere Oberfläche des Eies von der Allantois und dem Dottersack

eingeschlossen. Der Dottersack und die Allantois zeigen sich in einer

gewissen Periode als zwei Bläschen von kappen- oder halbkugelförmiger

Gestalt, mit ihrer Cirkumferenz aneinander stoßend, welche in ihrer

Mitte das Amnios mit dem Embryo einschließen. Sie werden durch

die seröse Haut von Baer's umhüllt und zusammengehalten , welche

sich hier zu einem echten, wirklichen Chorion umbildet. Die Allantois
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nimmt auf Kosten des Dottersacks zu und dehnt sich nach dem vega-

tiven Pole hin aus. Aber auch in den dem Ende ihrer Entwickelung

nahe stehenden Eiern bleibt, wenn auch stark reduziert, ein Teil der

äußeren, durch den Dottersack gebildeten Oberfläche des Eies übrig,

welcher dann, wenn auch atrophisch, nicht ganz verschwindet, noch

auch ganz von der Allantois umgeben wird, denn diese bleibt immer

an der Grenze desjenigen Teils der äußeren Oberfläche des Eies stehen,

welche von dem Überreste des Dottersacks eingenommen wird.

10. Die Serosa von Baer's zeigt ihren Epiblasten sehr verdickt

am oberen, wie am unteren Pole des Eies, und bildet an ersterem, indem

sie ihre innere Fläche an das Gefäßblatt der Allantois anlöthet, ein

A 1 lanto- chorion, am zweiten, indem sich ihre Innenseite mit der

Wand des Dottersacks verbindet, ein Omp halo- chorion. Das

Allanto-chorion bildet eine fötale Allantoi dplacenta am oberen

Pole, von elliptischer Gestalt, mit zahlreichen Erhabenheiten in

Gestalt von Runzeln oder Papillen, welche einander sehr nahe stehen

und zickzackartig verlaufen, aber vorwiegend nach der größten Achse

des Eies. Die Allantoidplacenta ist viel ausgedehnter und physio-

logisch viel wichtiger, als die fötale Dotterplacenta, welche sich am
unteren Pol des Eies aus dem Omphalo-chorion gebildet hat, sich

langsam entwickelt, und rudimentär bleibt. Sie besteht aus wenigen

feinen Runzeln, welche ebenfalls in der Längsachse des Eies verlaufen.

11. Die innere Oberfläche der Brutkammer ist in der, der äußeren

Oberfläche des Eies zwischen dem oberen und unteren Pole ent-

sprechenden Zone glatt und gleichmäßig über die seröse Hülle aus-

gespannt, welche hier einen sehr dünnen, von Erhabenheiten freien

Epiblasten besitzt. In der Region dagegen, welche dem oberen und

unteren Pole des Eies entspricht (an deren einem sich die fötale

Allantoidplacenta, am anderen die fötale Dotterplacenta entwickelt

hat), steht sie in komplizierter Beziehung, wenn auch nur die Nach-

barschaft betreffend, zu der äußeren Oberfläche des Eies. Die Brut-

kammer entspricht an der fötalen Allantoidplacenta derjenigen Region,

an welche sich ihr Mesometrium ansetzt, und zeigt an der Innenseite

dieser Stelle eine Reihe von feinen Warzen oder Zotten, welche auch

eine elliptische Fläche einnehmen. Dies ist die mütterliche Pla-

centa , entsprechend der fötalen Allantoidplacenta. Die Vorsprünge

der einen fügen sich genau in die Furchen der anderen ein und bringen

so ihre epithelialen Oberflächen in genaue Berührung, die fötale, oder

absorbierende und die mütterliche, oder sezernierende ; denn die Ele-

mente, welche die mütterlichen Villositäten überziehen, nehmen das

Aussehen von Drüsenelementen an. Die beiden Hauptteile, der fötale
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und der mütterliche, sind reich an Gefäßen : der eine erhält sein Blut

aus den Capillaren, welche aus den Gefäßen stammen, die sich in großer

Zahl nach der Briitkammer von der Seite her begeben, wo sich das

Peritoneum (Mesometrium) ansetzt, welches sie überzieht; der andere

erhält es von den Allantoisgefäßen, welche sich in einem Bündel zur

Placenta wenden, um sich teils an deren Ränder, teils an den Mittel-

punkt zu begeben und sich da zu verzweigen. Die Zotten sind am
meisten entwickelt an den beiden Enden der elliptischen Fläche, welche

sie einnehmen. Die Innenseite der Brutkammer, gegenüber der fötalen

Dotterplacenta, zeigt auch einige kleine Zotten, welche mit denen des

Omphalo- chorion ineinander greifen. Auch hier besteht die Beziehung

bloß in der Aneinanderlagerung der epithelialen Oberflächen und ist

weniger verwickelt. In der Gegend, von der wir sprechen, befinden

sich zwischen der Innenseite der Brutkammer und der Außenseite des

Eies die Überreste der Dotterhaut (die Dotterhaut, welche das reife

Ei im Ovarium umgab).

12. Am unteren Pole und genau am Umbilicus umbilicalis

bildet sich in einem gewissen Entwickelungsstadium des Eies eine

besondere unmittelbare Verbindung zwischen dem extraembryonalen

Ektoderm und dem Dotterentoderm, welche allmählich durch die Bil-

dung des Omphalo-chorion verschwindet.

13. In den Eileitern bleiben lange Zeit nach der Ausstoßung des

Fötus die Stellen leicht kenntlich, wo die Brutkammern gewesen sind;

diese erscheinen als kleine Knötchen oder spindelförmige Anschwellungen

von rotbrauner Färbung. In denselben treten während dieser Zeit

rückgängige Veränderungen ein.

14. Die Beziehungen, welche sich bei Seps zwischen der Brut-

kammer und der äußeren Oberfläche des Eies bilden, zeigen viel

Ähnlichkeit mit denen , welche man bei schon sehr hoch stehenden

Säugetieren antrifft.

Siena, am 26. September 1891.

Nachdruck verboten.

Über die meiiscliliche Eizelle.

Vorläufige Mitteilung von M. Holl in Graz.

Mit 4 Abbildungen.

Die Eierstöcke, welche zur Untersuchung dienten, verdanke ich der

Freundlichkeit des Herrn Professor A. Wölfler; sie stammen von

einer 42-jährigeu Frau, die am 7. Juni wegen Myoma uteri operiert
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wurde, nachdem sie kurz vorher noch menstruierte. Die vollkommen

normalen Ovarien wurden gleich nach der Operation in konzentrierte

Sublimatlösung, der etwas Essigsäure zugesetzt war, gelegt und dann

allmählich in Alkohol gehärtet. An 4 Follikeln konnten Untersuchungen

angestellt werden. Die angeführten Maßzahlen beziehen sich auf die

gehärteten Objekte.

1. Follikel, beiläufig V4 cm im Durchmesser. Die Eizelle (Fig. 1)

liegt in einem cica 320 /.i hohen, stumpf - kegelförmigen Discus proli-

gerus ; von der Basis 256 /<, von der stumpfen Spitze desselben 64 f.t

entfernt. Während das Follikelepithel sonst rundlich oder poly-

edrisch ist, ist es in der Nähe der Eizelle cylindrisch, woselbst die

Zellen in 1 bis 2 Reihen stehen. Die Protoplasmaleiber der der Tunica

adventitia (Chorion, Zona pellucida) zunächst liegenden Zellen dringen

bis an diese heran, und hier verschmelzen ihre Leiber zu einer Art

Syncytium; ein Eindringen von Fortsätzen in die Tunica adv. konnte

nicht beobachtet werden. Die Eizelle ist nicht vollkommen rund, sie

besitzt einen Durchmesser (mit Tunica adv.) von 86 /< und einen

anderen von 84 /n ; ohne Tunica adv. 78 und 76 /<.

Die Tunica adventitia ist glänzend, gut gefärbt (Boraxkarmin) und

zeigt keine Spur einer radiären Streifung ; im Gegenteile, es macht den

Eindruck, als sei sie konzentrisch gestreift; ihre Dicke beträgt 4 f.i.

Nach innen von ihr liegt die Eizelle selbst ohne weitere Umhüllung; auch

existiert kein perivitelliner Spaltraum, der helle Saum ist Reflex-

erscheinung. Der Zellleib erscheint durchweg als eine ungemein feine,

netzartige, gut gefärbte Masse, mit eingestreuten feinsten glänzenden

Punkten. 4 ^i von der Tunica adv. entfernt, findet sich im Zellleib

ein ringförmig 1—2 /n breiter dunkler Kontur, der den Zellleib in eine

4 /.i breite Rindenzone und eine Innenzone zerlegt. Der dunkle Kontur

zeigt sich gleichgebaut wie der übrige Zellleib , nur ist er eben

dunkler. Der Kern liegt fast central, ist nicht vollkommen rund, hat

einen Durchmesser von 28 fi und einen zweiten von 24 /n. Die deut-

liche Kernmembran ist leicht wellig. Der Kerninhalt besteht aus einem

exzentrisch gelagerten, leicht ovalen 8 /n und 6 f.i großen Kernkörper-

chen , aus einem blaßrosa gefärbten Gerüst, in dessen Balken größere

oder kleinere, zusammenhängende oder freie, chromatische, unregel-

mäßige, höckerige Kugeln liegen. Zwischen den Balken eine sehr

feine, ungefärbte Masse — geronnener Kernsaft.

2. Follikel, beiläufig V2 cm im Durchmesser. Die Eizelle (Fig. 2) liegt

in einem 320 f^i hohen, stumpf-kegelförmigen Discus proligerus ; von der

Basis desselben 160 1.1, von der stumpfen Spitze 80 /t entfernt. Follikel-

epithel wie früher. Die Eizelle ist fast rund und lagert central ; mit
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Tunica adv. gemessen, hat sie einen Durchmesser von 88 /n und einen an-

deren von 84 u ; ohne Tunica adv. 80 ,u und 76 u. Die Tunica adv. 4 jli

dick zeigt dieselben Verhältnisse wie bei der früher beschriebenen Eizelle.

Der Zellleib gleicht dem früher beschriebenen, mit der Ausnahme, daß der

dunkle Kontur weiter peripherwärts gelagert ist , so daß die Rinden-

zone äußerst schmal geworden, und daß in der Innenzone einige sehr

kleine chromatische Brocken liegen. Der Kern lagert fast central, ist

fast rund, 26 ,u und 24 /< im Durchmesser und hat eine deutliche, leicht

wellige Kernmembran. Das exzentrisch gelagerte Kernkörperchen er-

scheint mud, 8 1^1 im Durchmesser ; das Gerüst ist sehr leicht fingiert,

kleinere und größere höckerige chromatische Kugeln (oder rundliche Kör-

per) liegen zum Teil dicht an der Kernwand, zum Teil in unmittelbarer

Nähe des Kernkörperchens ; einige sind in einer Kette zusammen-

hängend. Es hat den Anschein, im Vergleich zu dem früheren Bilde,

als sei die chromatische Substanz des Kernes gegen dessen Peripherie

gewandert, denn der centrale Anteil des Kernes ist ziemlich frei von

chromatischer Substanz.

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.

4* -A

*

3. Follikel, 1 cm im Durchmesser. Der Discus proligerus 320 ^u

hoch , stumpf-kegelförmig ; die Eizelle von der stumpfen Spitze 64 /.<,

von der Basis 176 /n entfernt. Follikelepithel ähnlich wie früher. Die

Eizelle (Fig. 3) ist oval, mit Tunica adv. 84 ^i und 76 /< im

Durchmesser; ohne Tunica adv. 76 /n und 68 /< im Durchmesser.

Die Tunica adv. ist 4 /^i dick und zeigt dieselben Eigenschaften

wie früher. An der Grenze gegen den Zellleib macht sich eine

glänzende Linie bemerkbar, die einen perivitellineu Raum vor-

täuscht, aber nichts anderes als eine Reflexerscheinung ist. Der Zell-

leib ist gleichmäßig stark gefärbt, aber er erscheint viel lockerer als

bei den früher beschriebenen Eizellen; einzelne kleine chromatische

Brocken sind hier vorhanden ; zwei kleine, rundliche, höckerige Brocken

in unmittelbarer Nähe des Kernes. Der Kern ist oval und liegt
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exzentrisch, an einer Stelle nur 12 1.1 von der Tunica entfernt,

während die entgegengesetzte Entfernung 36 (.i beträgt. Der Teil des

Kernes, wo das Kernkörperchen lagert, liegt der Tunica adv. am
nächsten. Der Kern hat eine Länge von 28 (.1 und eine Breite von

20 i-i. Seine Grenzmembran deutlich leicht wellig. Das 8 ^t lange

und 6 (.1 breite Kernkörperchen liegt dicht an der Wand des Kernes

und zeigt 3 kugelige Hervorwölbungen ; es macht den Eindruck als

entstünden Kugeln durch Knospung ; auf der anderen Seite des Kern-

körperchens liegen 3—4 chromatische Kugeln, zu einer Kette verbunden.

Dicht an der übrigen Wand des Kernes liegen anscheinend plattge-

drückte chromatische rundliche Körper; sonst, ist das Innere des

Kernes fast frei von chromatischer Substanz ; auch kein Gerüst be-

merkbar, nur geronnener Kernsaft.

4. Follikel, 1,6 cm im Durchmesser (dem Platzen nahe). Der

Discus proligerus 240 f.i hoch ; die Eizelle von der Basis circa 100 f.t

von der stumpfen Spitze circa 50 /< entfernt. Von einigen Details ab-

gesehen, verhält sich das Follikelepithel wie

^"^^^^'fK '^*t^'^'^$ früher. Die Eizelle (Fig. 4) ist oval, mit

X f -t,* Tunica adv. gemessen 94 {.i lang, 80 {.i breit,

^4*' "JlC"» ohne Tunica adv. 80 a und 70 //. Die

,^ ^ %^ Tunica adventitia ist 7 1.1 dick (fast das

»^ ' * % * i*S * Doppelte gegen früher) , nicht radiär,

4I""'' 'Vi;.*^5 sondern leicht konzentrisch gestreift und be-

* ***-' ti^-**^ sitzt eine deutliche Mikropyle. Die-

Fig. 4. selbe durchsetzt in der Nähe des Kernes,

in schiefer Richtung die Tunica; die Ein-

und Ausgangsötfnung scheint ein klein wenig weiter zu sein. Die

Lichtung dürfte 0,05 1.1 betragen; sie wird bei apochrom. Obj. 4,0 mm
und Oc. 6 gerade von der Ritze des Teilstriches des Okularmikro-

meters bedeckt. Die Tunica adv. grenzt unmittelbar an den Zellleib,

hierselbst ein glänzender Saum, der kein perivitelliner Spaltraum, son-

dern Reflexerscheinung der Tunica ist. Der Zellleib hat sich in der

Gegend der Mikropyle von der Tunica adv. auf eine Entfernung von

beiläufig 10 /t zurückgezogen; ob diese Lücke eine normale Bildung

oder Wirkung der Reagentien ist, muß dahingestellt bleiben. Er be-

steht aus einer protoplasmatischeu Außen- und einer deutoplasmati-

schen Innenzone. Die erstere macht die Hauptmasse aus und besteht

aus einem äußerst feinen Netzwerk mit glänzenden feinsten Punkten ; sie

färbt sich gut mit Boraxkarmin. Die Deutoplasmazone hegt im Innern des

Protoplasmas und hat die Gestalt eines Halbmondes, dessen Konkavi-

tät gegen den Kern gerichtet ist, beiläufig 4 ,« von ihm entfernt ist.
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während die Konvexität gegen die Tunica sieht und von ihr 16 i-t

entfernt ist. Das Deutoplasmafekl erscheint hell , weißlich , ziemlich

locker, weitmaschig, sehr wenig gefärbt. Sowohl im Protoplasma als

Deutoplasma liegen zerstreut unregelmäßige, stark gefärbte Brocken

chromatischer Substanz. Der scharf begrenzte Kern liegt exzentrisch

in der Protoplasmazone, und ist der Gegend der Mikropyle auf 16 ,u

genähert, und von dem entgegengesetzten Ende der Zelle 40 ,u entfernt.

Er ist leicht oval, mit einem Durchmesser von 22 /< und einem an-

deren von 20
f.1

und besitzt eine deutliche glatte Kernmembran. Sein

Inhalt ist eine äußerst feine, punktförmige oder netzartige ungefärbte

Masse (geronnener Kernsaft) und ein Haufen (wenn die Zählung ge-

nau genug ist) von 14 chromatischen Kugeln, welche dichtgedrängt

an der Stelle der Kernwand anliegen, wo sich in der Nähe die Mi-

kropyle vorfindet. Zwei Kugeln liegen unmittelbar an der Kernwand.

3—4 von den Kugeln stehen noch in Verbindung ; es macht den Ein-

druck, als würde eine größere chromatische Kugel eben in vier zer-

fallen. Eine chromatische Kugel hat beiläufig 4 ,u im Durchmesser
;

der ganze Haufen 8 ,u und 12 ,«. Außer dem Haufen chromatischer

Kugeln und dem geronnenen Kernsaft ist im Kerne nichts nachzu-

weisen.

Aus dem Angeführten geht hervor, daß die menschliche Eizelle

aus einer Tunica adventitia, einem Zellleibe und Zellkerne besteht.

Die Tunica adventitia in 84—88 /< großen Eiern 4 /< dick, und an einem

94 n großen Ei bereits 7 ,u dick. Sie besitzt keine radiäre, sondern

eine konzentrische Streifung und keine Porenkänäle. An einem 94 u

großen Ei ist eine die Tunica adv. schief durchsetzende Mikropyle

deutlich nachzuweisen ; sie findet sich in der Nähe des Kernes. Es

existirt kein perivitelliner Raum. Der Zellleib besteht anfänglich nur

aus Protoplasma, später auch aus Deutoplasma. Mit dem Wachstume

der Eizelle, die anfangs rund ist und später oval wird, die bei einem

V4 cm großen Follikel 78 /< und bei einem 1 ^/g cm großen Follikel

80 i-i im Durchmesser besitzt, und den einhergehenden Veränderungen

des Kernes lagern sich chromatische Brocken in den Zellleib ; sie

stammen aus dem Kerne, da mit ihrem vermehrten Auftreten im Zell-

leibe diese im Kerne abnehmen. Der Kern, anfangs rund und
central gelagert, wird mit der Reifung der Zelle leicht oval

und lagert sich exzentrisch, in der Weise , daß i m m e r die

Stelle, wo das Kern kör per che n lagert,, der Eiober-

fläche am nächsten zu liegen kommt. Die Kernmembran,

die anfangs leicht welKg ist, wird später vollkommen glatt. In jüngeren

Eiern besteht der Kerninhalt aus einem großen exzentrisch gelagerten
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Kernkörpercheu , einem blassen Kerngerüst mit in die Balken des-

selben eingestreuten, unregelmäßigen, höckerigen chromatischen Kugeln

und dem Kernsafte. In der weiteren Entwickeluug wandern die höcke-

rigen , chromatischen Kugeln immer mehr gegen die Peripherie des

Kernes, wandern aus demselben aus und erscheinen als chro-

matische Brocken im Zellleibe. Das Kerngerüst, welches ein blasses

Faserwerk darstellte, und in welches die chromatischen unregelmäßigen

Kugeln eingelagert waren, verschwindet immer mehr und mehr und

endlich ganz. Das Kern kör per chen allein ist es, welches
im Kerne erhalten bleibt und während derReifung der

Eizelle in einen Haufen von regelmäßigen, fast gleich

großen chromatischen Kugeln umgewan delt wird. Das
Kernkörperchen, beziehentlich der aus ihm entstan-

dene chromatische Kugelhaufen stellt den wesentlich-

sten Bestandteil des Kernes der Eizelle dar, er ist bei

der Befruchtung das wichtigste Gebilde des Kernes und

es liegt die Vermutung nahe, daß auch bei der männlichen Geschlechts-

zelle dem (umgewandelten) Kernkörperchen die gleiche Wichtigkeit

zukommt. Es drängt sich die Meinung auf, daß auch in anderen

Zellen dem Kernkörperchen eine wichtige Rolle zukommt und daß das-

selbe während der Mitose nicht schwindet und dann neu entsteht, son-

dern daß es nur eine Formveränderung durchmacht. — Nach Ab-

schluß der Untersuchungen, in welche auch Säugetiere einbezogen

werden, werden genauere Mitteilungen gemacht werden. Die Abbil-

dungen wurden nach Photographien , die mit apochrom. homogener

Immersion 2,0 mm aufgenommen wurden, angefertigt.

Graz, 30. Juli 1891.

Anatomisclie Gesellscliaft.

Herr Feoriep hat seine Beiträge mit 50 M. abgelöst.

Der Schriftführer.

Personalia.
Freiburg i. Br. Privatdozent Dr. H. Riese hat das Prosektorat aa

dem hiesigen anatomischen Institut abgegeben und sich zur Chirurgie

gewandt.

I'lonimanTische Buchdruckerei (Hormaim Pohle) InJeua.
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Band 37, 1891, Abteilung 3, S. 37— 54.

Mergier, G. E., Technique instrumentale concernant les sciences me'dicales.

Kevue des me'thodes et instruments en Chirurgie, micrographie, physio-

logic, hygiene etc. Avec la collaboration de MM. Mosnt, L. Audain,

F. BE Geandmaison. Avec 470 figures dans le texte. Paris, Octave

Doin, 1891. 8». VllI, 380 SS.

Peyer, Alexander, Atlas der Mikroskopie am Krankenbette. 100 Tafeln

enthaltend 137 Abbildungen in Farbendruck. 3. Auflage. Stuttgart,

F. Enke, 1891. 8\ XII, 240 SS. 16 M.
Biese, H., Zusammenfassendes Referat über die vitale Methylenblaufärbung

des Nervengewebes. Centralblatt für allgemeine Pathologie und patho-

logische Anatomie, Band II, 1891, No. 20/21, S. 836—848.
Saccardo, P. A., Intorno ad un microscopio di Eustachio Divini con-

servato nel museo di fisica dell' universita di Padova. Atti del Keale

Istituto veneto di scienze, lottere ed arti, Tomo XXXYIII, Serie YII,

Tomo II, Dispensa 8, 1891, S. 817— 827.

Weigert, C, Zur Markscheidenfärbung. Deutsche medicinische Wochen-
schrift, Jahrg. 17, 1891, No. 42, S. 1184—1186.

39*
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Weiss, Julius, Eine neue mikrochemische Reaktion der eosinophilen

Zellen, Ehelich. (Schluß.) Centralblatt für die medicinischen Wissen-

schaften, Jahrg. 1891, No. 41, S. 753—755.

4. Allgemeines.

(Mehrere Systeme. Topographie.)

Hartmann, R., Über Fettsteißbildung beim Menschen und bei gewissen

Säugetieren, sowie über die Fettbuckel der Zebra und Kameele. Ver-

handlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und
Urgeschichte, Sitzung vom 30. Mai 1891, S. 470—474.

Huxley, Th. H., La place de l'homme dans la nature. Avec une pre-

face de l'auteur pour l'^dition frangaise. 84 figures intercal^es dans

le texte. Paris 1891, J. B. Bailliere et fils. Bibliotheque soientifique

contemporaine. VIII, 360 SS. (I. Rapports anatomiques de l'homme
et des animaux, S. 1— 102; II. Sur quelques ossements humains fossiles,

S. 103— 162; III. Les signes anthropomdtriques, S. 163—242; IV. Les
mdthodes et les rösultats de l'ethnologie, S. 243—285 ; V. Quelques faits

acquis de l'ethnologie anglaise, S. 286—302; VI. La question aryenne

et l'homme pr^historique, S. 303—358.)

Lataste, Fern., For que en un mismotipo de Vertebrados la masa relativa

del enc^falo varia en sentido inverse de la masa del cuerpo? Rivista

mdd. de Chile, 1890/91, Tome XIX, 1890, S. 129—139.
Mazza, F., Sulla rigenerazione della prima caudale in alcune pesci.

Estratto d. Atti Soc. ligust. di scienze natur., Vol. I, Faso. 4. 6 SS.

mit Figuren.

5. Zellen- und Gewel)elehi*e.

Bethe, Martin, Beiträge zur Kenntnis der Zahl- und Maßverhältnisse der

roten Blutkörperchen. Schwalbe's Morphologische Arbeiten, Band I,

Heft 2, 1891, S. 207—240. Mit 2 Tafeln.

Brauer, August, Über die Entstehung der Geschlechtsprodukte und die

Entwickelung von Tubularia mesembryanthemum Allm. Mit 3 Tafeln.

Aus dem zoologischen Institute der Universität Berlin. Zeitschrift für

wissenschaftliche Zoologie, Band 52, 1891, Heft 4, S. 551— 579.

Gabritschewsky, G., Über die Untersuchung des Sputums in Schnitten
und über das Vorkommen von Riesenzellen in demselben. (S. ob. Kap. 3.)

Gage, S. P., The intramuscular Ending of Fibres in the Skeletal Muscles
of the Domestic and Laboratory Animals. Proceedings of the American
Society of Microscopists, Vol. XIII, 1890, S. 132.

Henneguy, F., Division des cellules embryonnaires dans le parablaste de
la Truite. Society philomatique de Paris, Comptes rendus, 1890/91,
No. 15, S. 2.

Jahn, Paul, Beiträge zur Kenntnis der histologischen Vorgänge bei der
"Wachstumsbehinderung der Röhrenknochen durch Verletzungen des

Intermediärknorpels. Schwalbe's Morphologische Arbeiten, Band I,

1891, Heft 2, S. 241—266. Mit 1 Tafel.

Lavdowsky, M., Vom Aufbau des Rückenmarks. (S. unten Kap. IIa.)

Müller, Hermann Franz, Über Mitose an eosinophilen Zellen. Beitrag
zur Kenntnis der Teilung der Leukocyten. Aus dem histologischen In-
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stitut in Wien. Mit 1 Tafel. Archiv für experimentelle Pathologie

und Pharmakologie, Band 29, 1891, Heft 3. 4, S. 221—236.
Nicolas, A., Contribution ä l'^tude des cellules glandulaires. 1. Les

^löments des canalicules du rein primitif chez les mammiferes. (S. unten
Kap. 10a.)

Pilliet, A., Sur la structure du cartilage elastique. Bulletin de la societe

anatomique de Paris, Annde LXVI, 1891, Sdrie Y, Tome YI, Fase. No. 17,

S. 403—404.
Eanvier, L., Les ele'ments et les tissus du Systeme conjonctif. Legons faites

au College de France. (Suite.) Journal de micrographie, Annde XV, 1891,

No. 7, S. 148—204._ (A suivre.)

Freiherr von Seiller, Über die Zungendrüsen von Anguis, Pseudopus und
Lacerta. Ein Beitrag zur Kenntnis der einzelligen Drüsen. Aus dem
histologischen Institut der Universität Wien. Mit 4 Tafeln. Archiv
für mikroskopische Anatomie, Band 38, 1891, Heft 2, S. 177—264.

Sieveklrig, H., Beiträge zur Kenntnis des Wachstums und der Eegene-
ration des Knorpels nach Beobachtungen am Kaninchen- und Mäuseohr.

Schwalbe's Morphologische Arbeiten, Band I, Heft 2, 1891, S. 121—135.
Mit 2 Tafeln.

Thümmel, Über die chemische Zusammensetzung des Rindermarks.

68. Jahresbericht der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur

für 1890, IL Naturwissenschaftliche Abteilung, S. 19—20.

Weiss, Julius, Das Vorkommen und die Bedeutung der eosinophilen

Zellen und ihre Beziehungen zur Bioblastentheorie Altmann's. Kri-

tische Studien und Untersuchungen. Wiener medicinische Presse, Jahrg.

XXXII, 1891, No. 41, S. 1537—1542; No. 42, S. 1577—1580; No. 43,

S. 1617—1619.

6. ßewegungsapparat.
Greif, G .R., Drei Fälle von kongenitalem Defekt an der vorderen Thorax-

wand. Greifswald, Med. Inaug.-Diss., 1891. 35 SS. 8'^.

a) Skelett.

Bassani, F., Colonna vertebrale di Oxyrhina Mantelli Agassiz scoperta

nel calcare senoniano di Castellavazzo nel Bellunese. Con 3 tavole.

Mem. matem. et fis. See. ital. sc. Napoli, Tomo 7.

Breier, Karl, Über Rippenknorpelanomalien und ihre pathogenetische

Bedeutung. Aus d. patholog. Institut zu München. München, Med.
Inaug.-Diss., 1890. 25 SS. 8«.

Corning, H. K., Über die sogenannte Neugliederung der Wirbelsäule und
über das Schicksal der Urwirbelsäule bei Reptilien. Mit 1 Tafel. Mor-
phologisches Jahrbuch, Band 17, 1891, Heft 4, S. 611—622.

Hancock, J. L., Anomalies in the Limbs of Aves. North American
Practitioner, Vol. II, 1890, S. 405.

Howes, G. B., The Morphology of the Sternum. Nature, Vol. 43, 1891,

No. 1108, S. 269; No. 1110, S. 327. (Vgl. A. A. Jahrg. VI, No. 7,

S. 179.)

Parker, T. Jeffery, On the Presence of a Sternum in Notidanus indicus.

Nature, Vol. 43, 1891, No. 1118, S. 516.
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Parker, T. Jeffery, On tbe Origin of the Sternum. Eead before the

Otago Institute 14. Ootob. 1890. With 1 Plate. Transactions and
Proceedings of the New Zealand Institute for 1890, Vol. XXIII, New
Series Vol. VI, 1891, S. 119—123.

Sagemehl, M., Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Fische. IV. Das
Cranium der Cyprinoiden. Mit 2 Tafeln. Morphologisches Jahrbuch,

Band 17, 1891, Heft 4, S. 489—595.
Schaefifer, Oskar, Beitrag zur Ätiologie der Schwanzbildungan beim

Menschen. Mit 2 Tafeln. Aus der Kgl. Universitäts - Frauenklinik in

München. Archiv für Anthropologie, Band XX, 1891, Vierteljahrsheft 3,

S. 189—224.
Sergi, G., Sopra un cranio deformato. Atti di R. Accademia med. di

Eoma, Anno XVI, Vol. V, S. 3.

Solger, Proc. supracondyloideus hum. (anterior s. medius). Greifswalder

medicinischer Verein, Sitzung am 4. Juli 1891. Deutsche medicinische

Wochenschrift, Jahrg. 17, 1891, No. 43, S. 1205.

Windle, Bertram C. A., The Occurrence of an additional Phalanx in

human Pollex. Journ. of Anatomy, Vol. XXVI, S. 100—116. 1 Taf.

b) Bänder. Gelenke. Muskeln. Mechanik.

Moser, E., Beitrag zur Kenntnis der Entwickelung der Knieschleimbeutel

beim Menschen. Schwalbe's Morphologische Arbeiten, Band I, Heft 2,

1891, S. 267—288.

7. Grcfäfssystem.

Adamkievlcz, A., Die Arterien des verlängerten Markes vom Übergang

bis zur Brücke. Mit 3 Tafeln. Denkschrift der Kais. Akademie der

Wissenschaften, Mathematisch-naturwiss. Klasse, Band 57, 1891, S. 481
— 496.

Dupre, Erneste, Communication congenitale des deux coeurs, par inocclusion

du septum interventriculaire. Premiere observation de la lesion, re-

connue pendant la vie et vdrifiee apres la mort. Bulletins de la so-

ciete anatomique de Paris, Annee LXVI, 1891, Serie V, Tome VI,

Fase. 17, S. 404—409.
Flatau, Über den Zusammenhang der nasalen Lymphbahnen mit dem

Subarachnoidalraum. Berliner klinische Wochenschrift, Jahrg. XXVIII,
1891, No. 44, S. 1080—1081.

Gegenbaur, C, Über den Conus arteriosus der Fische. Mit 7 Figuren

im Text. Morphologisches Jahrbuch, Band 17, 1891, Heft 4, S. 598

—610.
Jastsehinski, S., Die Abweichungen der Arteria obturatoria nebst Er-

klärung ihres Entstehens. Mit 1 Tafel. Internationale Monatsschrift

für Anatomie und Physiologie, Band VIII, 1891, Heft 9. 10, S. 367

—386. (Fortsetzung folgt.) (Vgl. A. A. Jahrg. VI, No. 6, S. 148.)

Rex, Hugo, Beiträge zur Morphologie der Hirnvenen der Elasmobran-

chier. (No. 17, S. 474 ist irrtümlich „Hirnnerven" und der Titel

unter Kap. IIa gesetzt.) Mit 3 Taf. Leipzig, W. Engelmann. S.-A.

a. d. Morpholog. Jahrbuch, Bd. 17. 52 SS.
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8. lutegnment.

Evelt, Ernst, Ein Fall von Polymastie beim Manne. (Aus: Arch. f. An-
throp., Bd. XX.) München, Med. luaug.-Diss., 1891. (Vgl. No. 9 u. 10,

S. 244.)

Garcier, Adeodato, S., Beiträge zur Kenntnis des Haarwechsels bei

menschlichen Embryonen und Neugeborenen. Schwalbe's Morpholo-
gische Arbeiten, Band I, Heft 2, 1891, S. 136—206. Mit 4 Tafeln.

Steinach, Eugen, Über Farbenwechsel bei niederen Wirbeltieren, bedingt

durch direkte Wirkung des Lichtes auf die Pigmeutzellen. Vorläufige

Mitteilung. Centralblatt für Physiologie, Band V, 1891, No. 12, S. 326
—330.

9. Darmsystem.

a) Atmungsorgaue
(inklus. Thymus und Thyreoidea).

Naue, Huge, Über Bau und Entwickelung der Kiemen der Froschlarven.

(Aus: Zeitschr. f. Naturwiss., Bd. 63.) Leipzig, Phil. Inaug.-Dissert.,

1890. (VgL A. A. Jahrg. YI, No. 17, S. 471.)

Söbileau, P., L'appareil suspenseur de la plevre. Bulletins de la society

anatomique de Paris, Anne'e LXYI, Serie V, Tome VI, 1891, Faso. 17,

S. 410—445. Ayec figures.

WolflF, Ein Beitrag zur Anatomie und Physiologie des Kehlkopfes.

Deutsche medicin. Wochenschrift, Jahrg. 17, 1891, No. 43, S. 1199.

b) Verdauungsorgane.

Grote, Georg, Über die Glandulae anales des Kaninchens. Aus d. anatom.

Institut zu Königsberg i. Pr. Königsberg, Med. Inaug. -Diss., 1891.

27 SS. 1 Taf. 8».

Hartmann, Henri, Quelques points de l'anatomie et de la Chirurgie des

voies biliaires. Bulletins de la soci^te anatomique de Paris, Annde
LXVI, 1891, S^rie V, Tome VI, Fase. 17, S. 480—500.

Hopkins, Grant S., Structure of the Stomach of Amia calva. With Fi-

gures. Proceedings of the Americ. Society of Microscopists, 13 annual

Meeting, 1890, S. 165—169.
Laguesse, E., Structure du pancreas et pancreas intra-hepatique chez

les poissons. Revue scientifique. Tome 47, 1891, No. 10, S. 312.

(Vgl. A. A. Jahrg. VI, No. 14 u. 15, S. 383.)

Muhlreiter, E., Anatomie des menschlichen Gebisses. Mit besonderer

Rücksicht auf die Zahnersatzkunde. 2. überarbeitete und vermehrte

Auflage. Mit 74 Figuren im Holzschnitt. Leipzig, Arthur Felix, 1891.

80. VIL 160 SS.

Stöhr, Philipp, Über die Mandeln und deren Entwickelung. (Selbstbe-

richt.) Anatomischer Anzeiger, Jahrg. VI, 1891, No. 19, S. 545—548.

Weber, Max, Eigentümliche Lagerung der Leber und Niere bei Siluroiden

(Ciarias). Mit 1 Tafel. Zoologische Ergebnisse einer Eeise nach Nieder-

ländisch-Ostindien, Band I, Heft 2, 1891, S. 355—365.
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10. Harn- und Geschlechtsorgane.

Höntz, Koloman, Ein Fall von Epispadia et Ectrophia vesicae urinariae.

Demonstriert am 31. Januar 1891 in der Sitzung der medicinischen

Sektion des siebenbürgischen Museums-Vereines, Kevue über den In-

halt des Ertesitö. Sitzungsberichte der medicinisch-naturwissenschaft-

lichen Sektion des siebenbürgischen Museums-Vereins. I. Medicinische

Abteilung, Band XVI, 1891, Heft 2, S. 226—228. — Ungarisch S. 183
— 188.

Semon, Hichard, Notizen über den Zusammenhang der Harn- und Ge-

schlechtsorgane bei den Ganoiden. Mit 1 Tafel. Morphologisches

Jahrbuch, Band 17, 1891, Heft 4, S. 623—635.

a) Harnorgane

(inklus. Nebenniere).

Nicolas, A., Contribution ä l'e'tude des cellules glandulaires. I. Les ele-

ments des canalicules du rein primitif chez les mammiferes. (Suite.)

Internationale Monatsschrift für Anatomie und Physiologie, Band VIII,

1891, Heft 9. 10, S. 387—413. (A suivre.) (Vgl. A. A. Jahrg. VI,

No. 14 u. 15, S. 384.)

Pollak, Alois, Über Ectopia testis. Prager medicinische Wochenschrift,

Jahrg. XVI, 1891, No. 41, S. 473—474.
"Weber, Max, Eigentümliche Lagerung der Leber und Niere bei Silu-

roiden (Ciarias). (S. oben Kap. 9b.)

b) Geschlechtsorgane.

Falk, Edmund, Über überzählige Eileiter und Eierstöcke. Aus L. Lan-

dau's Privatklinik in Berlin. Berliner klinische Wochenschrift, Jahrg.

XXVIII, 1891, No. 44, S. 1069—1071.
Feigel, Demonstration eines Uterus septus, Vagina septa. Przeglad le-

karski, 1890, No. 14, S. 187. (Polnisch.)

Ferrari, Otto, Über mangelhafte Entwickelung der weiblichen Genitalien.

(Nach 21 Fällen aus d. gynäkolog. Klinik zu Marburg a/L.) Marburg,

Med. Inaug.-Diss., 1891. 37 SS. 8*>.

Frankenstein, J., Beitrag zur normalen und pathologischen Anatomie des

Praeputium penis. Freiburg i. B., Med. Inaug.-Diss., 1891. 28 SS. 8".

Hoek, P. P. C, Over het hermaphroditisme van de vischen. Tijdschrift

der nederlandsch dierkundige Vereenigung, Deel III, Aflevering 1, Ver-

slag S. XXXVII—XXXVIII.
Kissel, Zur Frage nach der Lage des Uterus bei Kindern. Beilage zu

den Sitzungsprotokollen der geburtshilflich-gynäkologischen Gesellschaft

zu Kijeff, 1890, S. 23. (Vorläufige Mitteilung.) (Russisch.)

Nagel, Über die Entwickelung des weiblichen Genitalapparates, insbeson-

dere des Uterus und der Vagina beim Menschen. Bericht über die

Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie in

Berlin vom 24. April bis zum 8, Juli 1891. Zeitschrift für Geburts-

hilfe und Gynäkologie, Band XXII, 1891, Heft 2, S. 414—419.
Saehrendt, Paul, Ein Beitrag zu den Mißbildungen der Vagina und des

Hymen. Greifswald, Med. Inaug.-Diss,, 1890. 29 SS. 8^».
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Vedeler, Nerver i Menneskeovariet. (Die Nerven des menschlichen Eier-

stockes.) Norsk. Magazin for Lägevidenskaben, 1890, Bd. 51, No. 8,

S. 523—530.
Williams, J. W. Ketridge, Contributions to the normal and pathological

Histology of the Fallopian Tubes. The American Journal of the .Me-

dical Sciences, Vol. ClI, No. 4 = Whole No. 234, 1891, S. 377—388.
With Figures.

11. Nervensystem und Sinnesorgane.

Owsjannikow, Ph., Übersicht der Untersuchungen über das Parietalauge

bei Amphibien, Reptilien und Fischen. Mit 1 Tafel und 3 Figuren.

Revue des sciences naturelles de la societe des naturalistes de St. Peters-

bourg, Annee II, No. 2, S. 100—111; Resume No. 4, S. 175—176.
(Original russisch.)

a) Nervensystem (centrales, peripheres, sympathisches).

Barbacci, Ottone, Le degenerazioni sistematiche secondarie ascendent!

del midollo spinale. Studio crilico-anatomico e sperim' ntale. (Coutin)

Rivista sperimentale di freniatria e di medicina legale, Vol. XVII, IbQl,

Fase, 3, S. 263—275.
Beevor and Horsley, A) Experimental Investigation of the Represen-

tation of Movement in the Cortex of an Orang-Outan (Simla satyrus);

B) On the internal Capsule of the Monkey (Macacus sinicus). Ver-

hand ungen des X. internationalen medicinischen Kongresses zu Berlin,

4.— 9. August 1890, Band IV, Abteilung 9, Neurologie und Psy-

chiatrie, 1891, S. 42—44. Diskussion.

Blumenau, L., Einige Bemerkungen über den äußeren Kern des Keil-

stranges. Aus dem Laboratorium von (jolgi in Pavia. Neurologisches

Centralblatt, Jahrg. 10, 1891, No. 19, S. 589—590.
Brosset, J., Contribution ä l'etude des connexions du cervelet. Lyon,

1891. 40. 114 SS. 1 Tafel. These.

Cajal, S. ß., Sur la fine structure du lobe optique des oiseaux et sur

l'origine reelle des nerfs optiques. Avec 2 p'anches. Internationale

Monatsschrift für Anatomie und Physiologie, Band VIII, 1891, S. 337
— 366.

Chövral, Rene, Sur l'anatomie du Systeme nerveux grand sympathique

des ^lasmobranches et des poissons osseux. Avec planches. Paris, 1891.

8«. 203 SS. These.

Fish, P. A., The Epithelium of the Brain-Cavities (of the Cat). Pro-

ceedings of the American Society of Microscopists, Vol. XIII, 1890,

S. 140. — American Monthly Microscop. Journal, Vol. XI, 1890, S. 256.

Köhler, A., Über die Methoden, die Laze und die Richtung der Hirn-

•windungen und -furchen an der Außenfläche des Kopfes zu bestimmen.

Beschreibung eines neuen Craniencephaloraeters. Aus der chirurgischen

Klinik von Bakdeleben. Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, Band 32,

189i, Heft 5. 6, S. 567—581. Mit 3 Abbildungen.

Kronthal, Paul, Schnitte durch das centrale Nervensystem des Menschen.

Berlin, Speyer & Peters, 1891. Fol. Mit Vorwort von E. MeiNDEL.

XVII Tafeln mit kurzen Texterläuterungen.
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Langley, J. N., On the Course and Connections of the secretory Fibres

supplying the Sweat Glands of the Feet of the Cat. The Journal of

Physiology, Vol. XII, 1891, No. 4, S. 347—377. With 2 Plates.

Lavdowsky, M., Vom Aufbau des Rückenmarks. Histologisches über die

Neuroglia und die Nervensubstanz. Mit 5 Tafeln. Archiv für mikro-

skopische Anatomie, Band 38, 1891, Heft 2, S. 264—301.
V. Lenhossek, Michael, Die sonsibeln Nerven des Regenwurms. Vor-

läufige Mitteilung. 3 SS. 8». (S.-A.)

Marchi, V., Sull' origine e decorso dei peduncoli cerebellari e sui loro

rapporti cogli altri centri nervosi. Pubblic. d. R. Istit. di studi superior.

Firenze. Sezione di scieuze fisiche, natur., 1891. 8^. 38 SS. Con 5

tavole. Rivista di freniatria e di medicina legale, Vol. XVII, 1891,

Fase. 3, S. 357—368.
Penzo, Bodolfo, Sul ganglio genicolato e sui nervi gli sono connessi.

Ricerche anatomiche. (Continuazione.) Atti del Reale Istituto veneto di

scienze, lottere ed arti, Tomo XXXVIII, Serie VII, Tomo II, Dispensa 8,

1891, S. 829— 839. (Continua.) (Vgl. A. A. Jahrg. VI, No. 13, S. 360.)

Hamon, Pedro, El enc^falo de los reptiles. Barcelona, 24. Sept. 1891.

31 SS. 8 Fig. (Vermutlich S.-A.)

Rex, Hugo, Beiträge zur Morphologie der Hirnvenen der Elasmo-

branchier. (S. oben Kap. 7.)

Saint Hilaire, E., Essai critique des derniers travaux sur le d^veloppe-

ment du Systeme nerveux pe'riphe'rique chez les vertebres. Revue des

sciences naturelles de la soci^t^ des naturalistes de St. P^tersbourg,

Annee II, No. 1, S. 23—29. Rdsume S. 52— 53. (Original russisch.)

Singer, J., und Münzer, E., Beiträge zur Anatomie des Centralnerven-

systems, insbesondere des Rückenmarks. Aus dem physiologischen In-

stitute der k. k. Deutschen Universität in Prag. Ausgeführt mit Unter-

stützung der k. Akademie der Wissenschaften. Mit 3 Tafeln. Denk-
schriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-

naturw. Klasse, Band 57, 1891, S. 569—590.
V edel er, Nerver i Menneskeovariet. (Die Nerven des menschlichen Eier-

stockes.) (S. oben Kap. 10b.)

Waldeyer, W., Über einige neuere Forschungen im Gebiete der Anatomie
des Centralnervensystems. Leipzig, G. Thieme. S.-A. a. d. D. med.
Wochenschrift, 1891, No. 44 ff.

b) Sinnesorgane.

Claus, C, Über das Verhalten des nervösen Endapparates an den Sinnes-

haaren der Crustaceen. Zoologischer Anzeiger, Jahrg. XIV, 1891, No. 375,

S. 363—368.
Guitel, Fred., Sur les organes gustatifs de la Baudroie (Lophius pisca-

torius). Revue scientifique, Tome 47, 1891, No. 18, S. 569.

Krause, W., Die Retina. Vorläufige Mitteilung. Internationale Monats-
schrift für Anatomie und Physiologie, Band VIII, 1891, Heft 9. 10,

S. 414—415.
Rawitz, Bernhard, Zur Physiologie der Cephalopoden-Retina. Arch. f.

Anat. u. Physiol., Physiol. Abteilung, 1891, S. 367— 372. 1 Taf.

(Vgl, A. A. Jahrg. VI, No. 11, S. 298.)
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Rindfleisch, 6., Beiträge zur Entstehungsgeschichte der angeborenen Miß-

biLlungen des Auges. Mit 3 Tafeln und 4 Figuren im Text. 1) Ein

Fall von beiderseitigem Mikrophthalmus mit cystischer Ectasia posterior.

2) Zur pathologischen Anatomie und Genese des angeborenen irismangtls.

Archiv für Ophihalmolugie, Bind 37, 1891, Abteilung 3, S. 192—252.
Ryder, J. A., The Eye, ocular Muscles and lachrymal GLmds of the shrew

Mole (Blarina talpoides). Proceedings of the American I'hilom. Society,
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Aufsätze.
Nachdruck verboten.

Varietäten-Statistik und Anthropologie.

Von G. Schwalbe und W. Pfitzneb in Straßburg i./E,

Zweite Mitteilung ^).

In unserer ersten Mitteilung hatten wir an unsere Fachgenossen

die Bitte gerichtet, unsere Vorschläge betr. Verwertung der auf dem
Präpariersaal beobachteten Varietäten zu anthropologischen Zwecken

praktisch zu erproben. Wir selbst hatten zuvor in einem Zeitraum

von etwa zwei Jahren die Erfahrung gemacht, daß die Durchführung

der von uns vorgeschlagenen Statistik nicht nur keine besondern

Schwierigkeiten bedingt, sondern sich nebenher, man möchte fast sagen,

spielend erledigen läßt. Bis jetzt ist , soviel wir erfahren können,

der Vorschlag noch nirgends zur Ausführung gelangt; wenn er auch

vielfach Anklang fand, so scheute man doch die mit der Ausführung

verbundenen Schwierigkeiten, die man, wie wir nicht anstehen zu be-

haupten, in der Regel weit überschätzt. Auf dem diesjährigen Ana-

tomenkongreß in München kam die Frage, dank der Anregung seitens

des Herrn KoLLMANN-Basel, wieder in Fluß. Nach lebhafter und ein-

gehender Erörterung, bei der die Bedeutung dieser Frage volle Wür-
digung fand, wurde von einer sofortigen allgemeinen Einführung dieser

Statistik abgesehen und vielmehr zunächst der Wunsch ausgesprochen,

daß sich noch einige Herren bereit finden möchten, die Straßburger

Vorschläge auf ihren Instituten probeweise durchzuführen — wozu sich

auch sofort mehrere Herren bereit erklärten; es sollten sodann auf

Grund der dabei gesammelten Erfahrungen einem der nächsten Ana-

tomenkongresse Vorschläge gemacht werden, die dann von einer zu

wählenden Kommission beraten und ev. vom Kongreß zur allgemeinen

Annahme empfohlen werden könnten.

Bei der Beratung hatten wir angekündigt, daß wir im Begriff

ständen, die in den letzten beiden Jahren gefundenen Resultate und
die bei der praktischen Ausführung dieser Statistik gemachten Er-

fahrungen mitzuteilen. Bevor wir jedoch dazu übergehen, möge es

uns gestattet sein, einige Punkte von allgemeinerer Bedeutung zu er-

örtern.

Zuerst mögen einige schriftlich und mündlich geäußerte Bedenken

gegen die Ausführung hier berührt werden.

1) Erste Mitteilung s. Anatom. Anzeiger, 1889, Nr. 23.

40
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1. Die Zahl der auf dem Institute zur Bearbeitung kommenden

Leichen sei zu gering, als daß sich eine solche Statistik lohnen könne.

Wir können diesen Grund nicht als stichhaltig anerkennen. Auch

hier in Straßburg haben wir jährlich nur etwa 60—70 Leichen zur

vollen Verfügung, schwelgen also keineswegs im Überfluß. Selbst wenn

das betr. Institut nur die Hälfte oder noch weniger Leichen zur Ver-

fügung hätte, würde bei sorgsamer Ausnutzung — und die ist ja dann

um so eher möglich — in wenig Jahren ein schätzenswertes Material

zusammenkommen.

2. Es ist nicht möglich, die Personalien der eingelieferten Leichen

in genügender Vollständigkeit zu erlangen.

Auch da lehrt uns die Erfahrung, daß sich mit einiger Geduld

und Ausdauer schon vieles erreichen läßt. Im allgemeinen kommen
als Quellen wohl in Betracht: Gefängnisse, Kranken- und Armen-

häuser und PolizeiVerwaltungen. Bei staatlichen und kommunalen Be-

hörden kann man es durch wiederholte Eingaben und Erinnerungen

allmählich dahin bringen, daß bei jeder aus Gefängnissen etc. einge-

lieferten Leiche die Personalien beigegeben werden. Liefert ein Kranken-

haus, eine Pflegeanstalt oder dergl. in reichlicherer Menge, so geht man
am sichersten, wenn man von Zeit zu Zeit eine Liste zusammenstellt

und auf dem Bureau die leer gebliebenen Rubriken ausfüllen läßt —
oder besser noch selbst oder durch einen Vertreter ausfüllt. In Ge-

fängnissen , Krankenhäusern , Armenhäusern etc. werden ja die uns

interessierenden Personalien bei der Aufnahme mit möglichster Ge-

nauigkeit festgestellt; es ist also nur Sache des guten Willens, resp.

der Bequemlichkeitsliebe der betr. Behörden, die Angaben zu machen
;

durch fortgesetzte Belästigung mit Eingaben, Anfragen, Erinne-

rungen etc. kann man diese schon daian gewöhnen, jedesmal die er-

forderlichen Angaben der Leiche gleich beizugeben. Es bleiben also

nur die plötzlich Verstorbenen und die Ortsfremden, und bei diesen

pflegen ja die Staatsbehörden aus polizeilichen, die Kommunalbehörden
aus ökonomischen Gründen Personalien und Heimatsberechtigung mög-
lichst genau zu erforschen. Wer sich also durch die ersten Mißerfolge

nicht abschrecken läßt, wird bald die Freude haben, die Maschinerie

des Leichenmeldungswesens glatt laufen zu sehen; sie muß nur erst

einmal in den Gang gesetzt sein und sich bei beiden Teilen eingewöhnt

haben.

3. Die Ausführung ist zu umständlich, trotz allen Aufpassens ent-

geht so leicht etwas.

Unsere Erfahrung lehrt uns, daß nur einer mit der Ausführung

beauftragt sein muß, während die anderen sich darauf beschränken.
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ihn zu unterstützen. Studenten und Anatomiediener sind strenge an-

zuhalten, darauf zu achten, daß die Blechmarke des Präparats nicht

verloren gehe, und daß nichts zerschnitten oder abgetragen werde, ehe

der speziell Beauftragte vor ihren Augen die erforderlichen Notizen

gemacht hat. Gelegentliche in lebhafteren Farben gehaltene kurze

Ansprachen über die Wichtigkeit dieser Statistik und über das Be-

dauerliche eines Ausfalls in derselben gewöhnen beide mit der Zeit

an solchen Respekt vor Blechmarke und Varietäten, daß auch die Neu-

eintretenden schon durch die Tradition vor Mißgriffen bewahrt bleiben.

Im übrigen richtet sich das Verfahren beim Notieren nach der spe-

ziellen Art, in der die Präparierübungen auf dem betr. Institut vor-

genommen werden. Im allgemeinen kann man das Notieren bis zur

Beendigung des Präparats verschieben ; nur bei Nr. 1 (M, sternalis),

Nr. 11 (Vierte Sehne des M. flexor brevis), Nr. 12 (A. carotis com-

munis), Nr. 20 (Aorta) unseres Schemas wird es zu empfehlen sein,

wenn die Herren, die den Unterricht auf dem Präpariersaal leiten,

dem Präparanten beim Auspräparieren helfen und den Befund gleich

notieren. Bis sich alles eingelebt hat, also im ersten oder in den zwei

ersten Wintern, wird der mit dem Registrieren Beauftragte etwas mehr
Arbeit haben ; dann aber wird er in der Führung der Statistik keine

Mehrbelastung sehen.

Wir glauben daher der Überzeugung sein zu dürfen , daß der

Durchführung unserer Vorschläge nirgends erheblichere Schwierigkeiten

entgegentreten werden. Es handelt sich nur um Anfangsschwierig-

keiten wie bei jeder Sache, hier hauptsächlich darin bestehend, daß

man erst die Mitwirkenden und — sich selbst an die dabei nun ein-

mal erforderliche Ordnung und Genauigkeit gewöhnt. Im übrigen er-

fordert das Verfahren ja keinen besonderen weitschweifigen Bureau-

apparat : ein Leichenbuch, in das die Leichen nach ihrer Einlieferung

mit Datum, Namen, Alter, Religion, Geburtsort, Beruf, sowie Angaben

über die Einlieferung selbst eingetragen werden und ihre Ordnungs-

nummern erhalten ; die Zählkarten und ev. ein Lagerbuch über die

Bestände an konserviertem Material, das wird wohl überall genügen.

Wie die Zählkarten einzurichten sind, und wie die Identität der ein-

zelnen Leichenteile zu wahren ist, haben wir in unserer ersten Mit-

teilung ausführlich auseinandergesetzt.

Die Anerkennung, die der Gedanke einer solchen weiteren Ver-

wertung der Arbeiten auf dem Präpariersaal bei unseren Fachgenossen

gefunden hat und die in den Verhandlungen in München ihren Ausdruck

fand, enthebt uns eigentlich der Mühe, die Berechtigung unserer Vor-

schläge noch eingehender zu begründen
; indessen möchten wir nicht

40*
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versäumen, darauf aufmerksam zu machen, daß ihre Einführung auch

dann noch empfehlenswert ist, wenn man sich vielleicht in anthropo-

logischer Beziehung wenig oder gar keine Resultate davon ver-

sprechen sollte. Bei dem auf den meisten anatomischen Instituten

herrschenden Leichenmangel, den unsere heutige sozialpolitische Gesetz-

gebung noch zu verstärken bestimmt zu sein scheint, kann man ja

makroskopisch-anatomische Untersuchungen von größerer Ausdehnung

meistens nur im Anschluß oder nach Beendigung der Bearbeitung der

Leichen seitens Studierender vornehmen. Die Resultate können also

nur bruchstückweise gewonnen werden; an der Hand der für die

Statistik eingeführten genauen Registrierung ist es dann aber ein

Leichtes, die Einzelergebnisse zu ordnen und zusammenzufassen, und

was noch weit wertvoller ist, man kann auch nachträglich, wenn sich

Beziehungen zu Alter, Geschlecht, Beruf etc. herauszustellen scheinen,

dies an der Hand der auf den Zählkarten enthaltenen Angaben prüfen.

Um ein Beispiel anzuführen, so hatte der eine von uns Messungen an

dem Handskelett angestellt, um die Maßverhältnisse der einzelnen Ab-

schnitte desselben festzustellen. Nachträglich, nachdem schon die

Beziehungen der absoluten und relativen Maße zu Geschlecht, Alter

und Körpergröße festgestellt, überhaupt die Untersuchung abgeschlossen

und publiziert war, machte sich der Gedanke geltend, daß vielleicht

noch andere somatische Verschiedenheiten von Einfluß auf die Maß-

verhältnisse sein könnten. Statt das einmal geschehene Versäumnis

beklagen zu müssen oder auf eine neue Untersuchungsreihe angewiesen

zu sein, konnte an der Hand der bereit liegenden Daten das vorhandene

Material nach diesen Gesichtspunkten neu geordnet werden, und es

ergab sich dabei das erfreuliche Resultat, daß allerdings charakte-

ristische Unterschiede zwischen blondem und brünettem Typus vor-

liegen. — Aber nicht nur bei solchen weiterreichenden Untersuchungen,

sondern auch bei Einzelbeobachtungen ist es sehr wünschenswert, sofort

die Personalien der Leiche &owie das Verhalten auf der symmetrischen

Körperhälfte feststellen zu können. Man wende uns hier nicht ein,

daß dies auch auf müheloserem Wege, ohne eigentliche Varietäten-

Statistik, zu erreichen sei, einfach durch genaue Registrierung der

Leichen und Leichenteile und durch Zusammentragen der beo-

bachteten Abweichungen in einem „Varietätenbuch". Erstens ist es

schon viel vorteilhafter, die bei einer Leiche gefundenen Abweichungen

jedesmal auf einem besonderen Blatte zu vereinigen (für die nicht in

das Schema aufgenommenen Varietäten ist ja die ganze Rückseite be-

stimmt)
; man kann dann die gegenseitigen Beziehungen nicht über-

sehen. Zweitens aber, und das ist das Wesentlichste, der beständige
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Zwang, die Objekte zu beobachten und ihre Bearbeiter zu beaufsichtigen,

die unangenehme Lücke, die jede Nachlässigkeit seitens einer der be-

teiligten Parteien für die Statistik zur Folge hat, haben die erfreuliche

Wirkung, den Beobachtenden selbst zur strengen Innehaltung der

Ordnung anzuhalten und ihn bei Dienerschaft und Studierenden strenge

darauf halten zu lassen; sie wirken in dieser Beziehung geradezu er-

ziehend. Unter anderen Umständen mahnt erst ein Fall, in dem bei

einer seltenen und wichtigen Varietät die Zugehörigkeit des Präparats

nicht mehr zu eruieren ist, zu einer größeren Pflege der Ordnungs-

liebe; bei der Durchführung der Statistik dagegen erfolgen solche

Mahnungen so häufig und dabei so prompt, daß man binnen kurzem

zur peinlichsten Gewissenhaftigkeit in der Aufrechterhaltung der

Ordnung erzogen ist.

Betreffs der Ausführung sei noch erwähnt, daß wir uns, da die

Statistik sich ja noch im Stadium des Versuchs befindet, für die Varie-

täten mit dem Gebrauch des in unserer ersten Mitteilung angegebenen

Schemas begnügt haben. Auf ein definitives Schema erhebt es

keinen Anspruch, denn es lassen sich vielleicht mit derselben geringen

Mühe und Genauigkeit noch andere variable Verhältnisse kontrollieren

und statistisch feststellen, wie z. B. die Zahl der Wirbel, der Rippen,

wie das Vorkommen eines Diverticulum ilei, etwaiges Fehlen des Lig.

teres des Hüftgelenks u. dergl. mehr.

Eine andere Frage ist es, wie weit auf denselben Zählkarten, die

der Varietäten-Statistik des Präpariersaals gewidmet sind, auch allge-

mein-anthropologische Charaktere berücksichtigt werden sollen. In

unser früher mitgeteiltes Schema sind bereits (S. 710 und 711) Haar-

und Augenfarbe, Körperlänge, Länge und Breite des (mit den Weich-

teilen bedeckten) Schädels, sowie der aus den beiden letzten Maßen

berechnete Längen-Breiten-Index aufgenommen. Nach den bisher ge-

machten Erfahrungen halten wir es nicht für zweckmäßig auf diesen

Zählkarten weitere somatische Verhältnisse zu berücksichtigen. Da-

gegen sind inzwischen seit nunmehr 2 Jahren die am Schluß jener

Mitteilung in Aussicht gestellten allgemein - anthropologischen Er-

hebungen im anatomischen Institut Straßburg durchgeführt worden.

Auf besonderen Zählkarten sind außer der Farbe der Iris und der

Haare die wichtigsten Maße des Hirn- und Gesichtsschädels, Körper-

länge, Nasenform und andere Merkmale enthalten. Da der eine von

uns zu dieser Zeit mit Untersuchungen über das äußere Ohr beschäftigt

war, sind die Ohrmaße auf diesen Karten eingehender berücksichtigt,

als es später nötig werden wird. Die Ergebnisse der Ohrmessungen

sind kürzlich in einer R. Viechow gewidmeten Festschrift veröffent-
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licht worden. Für diese anthropologischen Erhebungen steht uns nun

hier in Straßburg ein ungleich größeres Leichenmaterial zur Disposition,

als für die Präpariersaal-Varietäten-Statistik. Außer den voll und

ganz im Präpariersaal benutzten Leichen, über deren Herkunft S. 713

u. 714 unserer ersten Mitteilung Auskunft gegeben wurde, konnten

während der Winter- Semester alle auch nur vorübergehend auf der

Anatomie befindlichen, aus dem Bürgerspital stammenden Leichen,

also das vorzugsweise dem pathologischen Institut zufließende Material,

zu den erwähnten Messungen mit herangezogen werden, so daß die

Anzahl der in solcher Weise ausgefüllten Zählkarten schon jetzt

bereits auf mehr als 300 angewachsen ist. Mit der Ausführung dieser

Messungen ist der jedesmalige zweite Assistent der Anstalt beauftragt.

Es hat sich also als praktisch herausgestellt, diese allgemein-an-

thropologische Statistik auf anderen Zählkarten durchzuführen, als auf

den für die Varietätenstatistik bestimmten. Erstere umfaßt eine un-

gleich größere Zahl als die letztere, aber unter jener größeren Zahl

sämtliche für die Varietätenstatistik verwertete Leichen, deren Iden-

tität in beiderlei Zählkartensammlungen leicht durch die am Kopf

jeder Zählkarte befindlichen allgemeinen Angaben (vergl. erste Mit-

teilung S. 710 u. 711) festgestellt werden kann.

Der Wert jeglicher Statistik hängt davon ab, ob die gewonnenen

Durchschnittszahlen als konstant anzusehen sind. Von Fehlerquellen

abgesehen, ist dieses dann der Fall, wenn die Zahl der einzelnen

Untersuchungen hoch genug ist; letzteres läßt sich aber nur danach

beurteilen, daß eine neue gleich große Untersuchungsreihe dieselben

Mittelwerte ergiebt. Um dem Leser die Möglichkeit zu gewähren,

sich selbst ein Urteil darüber zu bilden, wie hoch etwa die Zahl der

Fälle sein müsse, und ob die uns zu Gebote stehenden bereits dieser

Zahl nahekommen, führen wir die Ergebnisse der beiden zweijährigen

Beobachtungsperioden erst getrennt und dann zusammengenommen an.

1. M. sternalis.
vorhauden iu 100 Fällen 3mal = 3 Proz.

„ „ 138 „ ^„ = 0,7 „

Sa. „ 238 „ 4 „ = 1,7 „

2. M. pyrami d ali s.

fehlte in 60 Fällen 9mal = 15 Proz.

„ 170 „ 22 „ = 13,3 „

Sa. „ 230 „ 31 „ = 13,5 „

3. M. teres minor.
Unvollst, getrennt in 160 Fällen 21 mal= 13,1 Proz ; fehlend 16mal= 10 Proz.

» 189 „ 24 „ =2V M „ ^M =16,4 „

Sa. „ 349 „ 45 „=12,9 „ „ 49 „ =13,5,,
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4. M. biceps brachii.
In 159 Fällen 3. Kopf aus M. brach, int. 23mal = 14,5 Proz. ')

,, 193 „ „ ,, „ ,, „ i>
1 ' » = °>° >» )

Sa. „~352 „ „ „ „ „ „ „ 40 „ = 11,4 „

5. M. palmaris longus.
In 160 Fällen normal, aber schwach 2mal = 1,3 Proz.

;

Sa. „ 352 „ „ „ „ 7 „ = 2 „

Bauch distal 5mal = 3,1 Proz.; fehlend 43mal = 26,9 Proz.

„ _3_„ = 2^ „ „ 34 „ =2^7 „

Sa. 8 „ = 2,3 „ „ 77 „ = 21,9 „

6. M. psoas minor.
Fehlte in 155 Fällen 72mal = 45,8 Proz.

„ _2n „ 135 „ = 62^ „

Sa. „ 372 „ 207 „ = 55,7 „

7. M. p y r i f ormi s.

Vom N. peroneus durchbohrt in 156 Fällen 30mal = 19,2 Proz.

„ „ „ „ „ ^12_ „ 36_„ = 17^ „

Sa. „ 368 „ 66 „ = 17,9 „

8. M. quadratus femoris.
Fehlte in 155 Fällen 2mal = 1,3 Proz.

Sa. „ 367 „ 8 „ = 2,2 „

9. M. plantaris.
Fehlte in 123 Fällen 6mal = 4,9 Proz.

„ 211 „ 1^„ = M „

Sa. „ 334 „ 20 „ = 6,0 „

10. M. peroneus tertius.

Fehlte in 134 Fällen llmal = 8,2 Proz.

„ „ 2U „ 1J^„ =8^ „

Sa. „ 348 „ 29 „ = 8,3 „

11. M. flexor digitorum pedis brevis. Sehne zur fünften Zehe.

In 132 Fällen stark 29mal = 22,0 Proz.; schwach 78mal = 59,1 Proz.;

„ 2JA „ „ 35 „ = IM „ „ m „ = 64^ „

Sa. 346 „ „ 64 „ = 18,5 „ „ 216 „ =62,4 „

fehlend 25mal = 18,9 Proz.

„ 41_„ = ^ „

Sa. 66 „ = 19,1 „

1) Außerdem 2mal vom M. coracobrach., 3mal vom M. pectoralis major.

2) f, „ „ „ „ ^ ,i » M tt »
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12. Teilung der A. carotis communis.
In 104 Fällen spitzwinklig 82mal = 78,8 Proz.

;

„ 2^8 „ „ 2^ „ = 8^ „

Sa. „ 272 „ „ 220 „ = 80,9 „

kandelaberförmig 22mal = 21,2 Proz.

^„ = 17,9 „

Sa. 52 „ = 19,1 „

13. Ursprung der A, laryngea superior.
In 27 Fällen aus A. thyreoid, sup. 14mal = 51,9 Proz. ;

}> 49 ,, „ ,, ,, ,,
"" tt ^^^ ' ^>"*

5>

Sa. „ 76 „ „ „ „ „ 49 „ = 64,5 „

aus A. carot. ext. lOmal = 37,0 Proz. ^)

Sa. 23 „ = 30,3 „

14. A. radialis.
Hoher Ursprung in 57 Fällen Imal = 1,8 Proz.

„ „ „ ^ >, 2_„ = ^Q>8 „

Sa. „ 122 „ 8 „ = 6,6 „

15. A. uln ar i s.

Hoher Ursprung in 57 Fällen Imal = 1,8 Proz.

)} » >> 65 ,, _^>> "^^^
2 »>

Sa. „ 122 „ 1 „ = 0,8 „

16. A. mediana.
Stark entwickelt in 57 Fällen Imal = 1,8 Proz.

M » .5 65 „ _^ ,, = I-,' ,t

Sa. „ 122 „ 6 „ = 4,9 „

17. A. obturatoria.
Entsprang in 62 Fällen aus A. hypog. 39mal = 62,9 Proz.;

>t >>
""

)} }> » » "^ » ^^^ "1>° »

Sa. „ 161 „ „ „ „ 120 „ = 74,5 „

aus A. epigast. 23mal = 37,1 Proz.

» » »>
18 „ = 18,2 „

Sa. 41 „ = 25,5 „

18. A. Poplitea.
Hohe Teilung in 53 Fällen 2mal = 3,8 Proz.

„ ;, ,> 84 „ ^ „ = 3,6 „

Sa. „137 „ 6 „ = 3,6 „

19. A. dorsalis pedis-
Entsprang aus A. peronea in 52 Fällen 2mal = 3,8 Proz.

»» » )> >j »,
°"

>> _^ >,
^^^ ">" »>

Sa. „ l"32 „ T „ = 5,3 „

1) Außerdem aus A. maxill. ext. Imal, A. ling. Imal, A. carot. comm. ImaL
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20. Teilung der Aorta.

Erste Keihe Zweite Reihe Sa,

unteren ]
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nicht decken ; bei der folgenden Zusammenstellung handelt es sich also

nur um verschiedene Gruppierung von Fällen, die aus einer Be-

obachtungsreihe von im Ganzen 258 Fällen sozusagen willkürlich heraus-

gegriffen sind^):

Zahl der Fälle davon normal

Zählkarten erste Zählung 62 39 = 62,9 Proz.

„ zweite „ 99 81 = 81,8 „

„ erste+zweite ,, 161 120 ^ 74,5 „

Pfitznek, erste «, 106 52 = 49,1 „

zweite „ 120 89 = 74,2 „

erste+zweite „ 226 141 = 62,4 „

dritte „ 32 28 = 87,5 „

„ erste+zweite+dritte „ 258 169 = 65,5 „

Für 258 Fälle haben wir also einen Prozentsatz von 65,5, während

er bei einer Zahl von selbst mindestens etwa 100 Fällen von 49,1

bis 81,8 schwankt. Die Ursachen solcher beständigen Schwankungen

können sehr mannigfaltig sein. Das Material unserer Institute ist vor

allem nicht immer gleichartig, und vor allem sind nicht immer beide

Geschlechter gleich stark vertreten; in der Regel ist wohl immer

das männliche überwiegend. Daß aber das Geschlecht auf den Pro-

zentsatz anatomischer Abweichungen von großem Einfluß ist, wird wohl

jeder zugeben, wer auch sonst in bezug rauf anthropologische For-

schungen sich noch so ablehnend verhält. Um nun diese Fehlerquelle

auszuschließen, wird man bald dazu übergehen müssen, die männlichen

und die weiblichen Fälle bei den Zusammenstellungen getrennt auf-

zuführen, möglicherweise sogar die Vergleichung vorläufig ganz auf

die männlichen Fälle als die zahlreicheren zu beschränken.

Ad 2 ist zu bemerken, daß uns das Resultat durchaus nicht

überraschen würde, wenn z. B. bei einzelnen Varietäten der Prozent-

satz ein ganz gleichmäßiger sein würde. Es würde das einfach be-

deuten, daß solche Vorkommnisse innerhalb der Bevölkerung Deutsch-

lands (Mitteleuropas oder dgl.) gleichmäßig verbreitet wären, d. h.

also, daß die Bestandteile dieses Völkergemisches sich in dieser Be-

ziehung gleich verhalten — mit anderen Worten, daß die betr. Eigen-

tümlichkeit nicht als rassenanatomisches Kriterium verwendbar ist.

Solches scheint z. B. betr. des abnormen Ursprungs der A. obturatoria

vorzuliegen. Ordnen wir die hierüber geführten Untersuchungen nach

der Zahl der untersuchten Fälle, so erhalten wir folgende Zusammen-

stellung*):

1) Also die 161 Fälle der Zählkarten sind in den 258 Fällen von

Ppitzkee mitenthalten.

2) Die neueste Arbeit über „die Abweichungön der Arteria obtura-
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Zahl der Fälle davon normal

Breschet-Paris 63 51 = 81 Proz.

HEssELBACH-Würzburg 64 37 = 57,8 „

KKuscHE-Dorpat 80 63 = 78,8 „

ScHLOBiG-Leipzig 112 78 = 69,6 „

HiRTMANN-Berlin 180 146 = 81,1 „

Pfitznee- Straßburg 258 169 = 65,5 „

QuAiN-London 361 246 = 68,8 „

HoFFMANN-Basel 400 270 == 67,5 „

CLOQUET-Paris 500 348 = 69,6 „

Sa. 2018 69,8 Proz.

Hier könnte man allenfalls sagen, daß die Prozentsätze der als

„normal" bezeichneten Fälle um so weniger voneinander abweichen,

je größer die Zahl der Einzeluntersuchungen; denn bei mehr als 250

Fällen bis aufwärts zu 500 schwanken die Prozentsätze nur zwischen

65,5 und 69,6. Andererseits ist aber aus der vorstehenden Zusammen-

stellung zu ersehen, daß der gleiche Prozentsatz (hier 69,6) bei einer

sehr verschiedenen Zahl von Fällen (112 Leipzig und 500 Paris) er-

reicht werden kann. In diesem Falle dürfte doch wohl der Gedanke

nicht zurückzuweisen sein, daß es sich um regionäre Verschiedenheiten

handelt. Das Gleiche lehrt eine Zusammenstellung über die Häufigkeit

des Vorkommens des M. sternalis, welche wir einer kürzlich erschie-

nenen Arbeit von Le Double ^) entnehmen und die wir hier unter

Hinzufügung der von uns hier in Straßburg erhaltenen Zahlen mit-

teilen.

Name des Autors Zahl der Fälle Darunter M. sternalis u. in Prozent

5 5,2

7 4,0

4 1,7

21 6,0

21 3,2

33 4,5

'Öl 4,1

enheit der Prozentzahlen nicht so ge-

daß die Schwankungen sich nur bei der Zugrunde-

legung einer geringeren Anzahl von Fällen finden ; hier besteht schein-

bar absolute statistische Regellosigkeit. Was liegt nun näher als die

Annahme, daß diese verschiedenen Zahlenergebnisse rassen-ana-

Wenzel Gbuber
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tomische Verschiedenheiten andeuten 1 Es ließen sich in ähnlichem Sinne

noch verschiedene andere statistische Angaben aus der bestehenden

Litteratur verwerten, falls man nur jedesmal sicher sein könnte, daß

die Methode der statistischen Erhebung in den betreffenden Fällen

eine richtige war.

Wir könnten hiermit unsere zweite Mitteilung über Varietäten-

statistik beschließen. Wir halten es aber in Anbetracht dessen, daß

die anatomische Gesellschaft eine allgemeine Durchftihrung derselben

wenigstens in Erwägung gezogen hat, für nötig, noch zum Schluß auf

ein ähnliches Unternehmen etwas genauer einzugehen, welches vor

kurzem von der Anatomical Society of Great Britain and Ireland in

Angriff genommen worden ist. Denn es handelt sich darum, daß die

Fachgenossen sich ein Urteil darüber bilden, ob bei einer künftigen

statistischen Erhebung der Varietäten auf deutschem Boden das eng-

lische Verfahren oder das unsrige den Vorzug verdiene, von der Ana-

tomischen Gesellschaft anzunehmen sei. Es ist das Verdienst von

Cunningham, zunächst in Irland eine Verwertung der Präparierübungen

für eine Statistik der Varietäten in ähnlicher Weise in Anregung ge-

bracht zu haben, wie dies von uns geschehen. Unsere Bemühungen

auf diesem Gebiet datieren zurück bis zum Jahre 1886. Nach reif-

lichsten Erwägungen konnte am Beginne des Wintersemesters 1887/88

nach Fertigstellung der reiflich erwogenen Zählkarten das Unternehmen

begonnen werden. Im Herbst 1889 haben wir sodann in unserer ersten

Mitteilung die Resultate der Beobachtungen aus den Wintersemestern

1887/88 und 1888/89 veröffentlicht, nachdem wir die Überzeugung ge-

wonnen hatten, daß die von uns gewählte Methode durchführbar ist.

Etwas anders hat sich die von Cunningham ^) angeregte Ausnutzung

des Präpariersaals in Großbritannien und Irland gestaltet. Er organi-

sierte zunächst am Beginne der Session 1888—89 ein kleines Komitee

am Trinity College in Dublin, welches während der bezeichneten Session

eine sich auf 5 variable Verhältnisse ^) beziehende statistische Unter-

suchung durchführte, auf deren Einzelheiten hier nicht eingegangen

werden kann. Nachdem die Resultate sich als befriedigend heraus-

gestellt hatten, wurden weitere Kreise, zunächst in Irland, dann auch

in England dafür interessiert, und in diesem letzteren Lande nahm

1) Report of the Committee of Investigation in the anatomical De-

partment of Trinity College, Session 1888— 89. Transactions of the Eoyal
Academy of Medicine in Ireland, 1890.

2) 1. Beziehungen der Pleuralsäcke zur Brustwand; 2. Vorkommen
einer achten Sternal-Rippe ; 3. Halsrippen; 4. Achselbogen- Muskel; 5. M.
sternalis.
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sich Macalister in dankenswerter Weise der Sache an. Auf seinen

Antrag beschloß am 6. März 1889 die Anatomical Society of Great

Britain and Ireland ^ ), eine Kommission zur Ausführung einer ana-

tomischen Sammelforschuug zu ernennen, und wählte dazu in der Sitzung

vom 30. Mai die Herren Macalister, Cleland, Thomson, Howes

und Redfern. Welche speziellen Aufgaben diesen Sammelforschungen

zu stellen, und welche Gesichtspunkte maßgebend sein sollten, ging

aus dem kurzen Bericht nicht hervor. Im Journ. of Anat., XXV,

Heft 1, Oktober 1890, S. 89 sq. stattet sodann A. Thomson den ersten

Bericht ab. Danach hatte die Kommission im September 1889 für

das darauf folgende Jahr folgende Fragen gestellt:

1. Abnormalities of the arterial supply of the kidney.

2. The relation of the internal maxillary artery to the external

pterygoid muscle.

3. The condition of the tuberculum laterale of the astragalus,

wether detached as an os trigonum, or continuously ossified to the

astragalus.

4. The order of union of the three great trunks which form the

vena portae, and the levels of their junctions.

Diese vier Themata wurden an alle (36) anatomischen Anstalten

von Großbritannien und Irland geschickt mit der Bitte, bei jeder

Leiche das anatomische Verhalten der betr. Teile genau aufzuzeichnen.

13 dieser Anstalten haben sodann an den genannten Berichterstatter

das dem Bericht zur Unterlage dienende Material eingesandt.

Ein zweiter Bericht für das Jahr 1890— 91 ist soeben in dem

neuesten Heft derselben Zeitschrift (Journal of Anat. and Phys., Vol.

XXVI, P. I, October 1891, p. 76—93) erschienen und umfaßt 5 Fragen:

1. Mode of origin of the following vessels, usually described as

branches of the thyroid axis, viz. inferior thyroid, suprascapular, ascend-

ing cervical, and transverse cervical arteries.

2. Mode of distribution of the last dorsal and first lumbar nerves.

3. To note in each subject the distance of the lower margin of

the kidney on each side from the iliac crest.

4. The distribution of the cutaneous nerves on the dorsum of the

foot and toes.

5. To note the occurrence of a diverticulum ilei (Meckel's).

Diesmal liefen von 20 anatomischen Anstalten Materialien ein.

1) Journal of Anat. and Phys., Vol. XXIII, P. IV, July 1889. Pro-

ceed, of the Anatomical Society of Great Britain and Ireland, March 1889,

p. XIX, und May 1889, p. XXII.
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Es könnte nun scheinen, daß dies englische Unternehmen auf das-

selbe hinauskommt, dieselben Ziele verfolgt und dieselbe Sicherheit

gewährt, wie der von uns vorgeschlagene und in 4 Wintern erprobte

"Weg, ja daß die in England vorgeschlagene Methode den Vorzug vor

der unsrigen besitze, daß sie leichter und schneller zum Ziele führe.

Bei näherer Betrachtung ergeben sich aber Unterschiede sowohl

im Ziel, als in der Methode, die unseres Erachtens zu Gunsten des

von uns vorgeschlagenen Modus sprechen.

1. Die englische Erhebung erstreckt sich für jede Frage nur auf

den Zeitraum eines einzigen Jahres. Die Antworten fallen statistisch

sehr ungleichmäßig aus, da die Zahl der untersuchten Fälle für jede

einzelne Frage eine sehr verschiedene ist, wie aus folgender Zusammen-

stellung hervorgeht :

1889/90 Question

»

1890/91
"
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Rassen schwankt, keinen Beitrag liefern, obwohl gerade diese Frage
bei der Verschiedenheit von Angelsachsen und Kelten auf dem Boden
des Inselreichs mit Aussicht auf Erfolg zu beantworten sein würde.

Der englische Bericht verzichtet also auf eine anthropologische
Verwertung des Varietäten-Materials, während eine solche bei unserem

Verfahren sich von selbst ergiebt. Die unter Berücksichtigung sämt-

licher Fälle ermittelten Prozentzahlen der englischen Sammelforschung

sind somit untereinander nur unvollkommen vergleichbar, da das den

einzelnen Ergebnissen zu Grunde liegende Material aus den ver-
schiedensten Lokalitäten in ungleichem Maße gemischt ist.

Es läßt sich dies aus dem ersten Berichte genauer erweisen, da dieser

die von jedem Beobachter gefundenen Zahlen noch getrennt mitteilt.

Im zweiten Bericht ist davon leider ganz abgesehen. Man erfährt

zwar, welche anatomischen Anstalten, welche Anatomen sich an der

Sammelforschung beteiligt haben , die von ihnen ermittelten Zahlen

werden aber nicht mitgeteilt^), sondern nur ein aus englischem,

schottischem und irischem Material ungleich gemischtes Gesamtresultat

gegeben. Daß aber rassenanatomische Verschiedenheiten nicht von der

Hand zu weisen sind, wird man aus folgender aus dem Bericht für

1889/90 von uns gemachter Zusammenstellung ersehen, in der die

Zahlen der verschiedenen Londoner Beobachtungsstationen jedesmal

vereinigt und mit Aberdeen 2) einerseits, Dublin anderseits verglichen

wurden.

Question I. Abnormitäten der Nieren-Arterien.

total normal Prozentsatz der normalen

London (4 Anstalten) 175 125 71,4

Dublin 103 76 73,8

Aberdeen 22 20 90,9

Von den abnormen Fällen geben wir hier eine Übersicht über die

Häufigkeit des Vorkommens der S. 94 des englischen Berichts mit 3,

4 und 5 bezeichneten Anordnung einer überzähligen Nierenarterie.

Var. 3 Var. 4 Yar. 5
^ ^ ^

total absol. proz. absol. proz. absol. proz.

London 175 12 6,8 7 4,0 3 1,7

Dublin 103 10 9,7 4 3,8 1 0,9

Da die Anzahl der Fälle aus Aberdeen zu gering ist, können hier

1) Mit einer Ausnahme: S. 86 TEACHEE-Glasgow, Lage des unteren

Endes der Nieren in 448 Fällen.

2) Leider ist Edinburgh in dem ersten Bericht nirgends vertreten,

im zweiten Bericht zwar beteiligt, aber nicht im einzelnen mitgeteilt.
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nur London und Dublin verglichen werden. Namentlich Varietät 3

zeigt bedeutende Verschiedenheiten.

Question II. Verhalten der Art. raaxillaris interna zum Musculus

pterygoideus externus.

Arterie

Zahl der fälle oberflächlicher

als Muskel

Arterie tiefer

als Muskel

absol. proz. absol. proz.

London 134 51 38,0 83 62,0

Dublin 93 47 50,5 43 49,5

Aberdeen 34 10 29,4 24 70,6

Question III. Verhalten des Tuberculum laterale des Processus lateralis

tali, bezw. Vorkommen eines Os trigonum.

Os triaronum vorhanden
z-an
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lische Verfahren zu Bedenken Veranlassung. Vergleicht man die oben

angegebenen, auf das Vorkommen eines Os trigonum tarsi bezüglichen

Zahlen der englischen Sammelforschung mit den Resultaten, die der

eine von uns^) in betreff des gesonderten Vorkommens dieses Knochen-

stückes erhalten hat, so ergiebt die englische Sammelforschung das-

selbe für London in 0,7 Proz., für Dublin in 2,7 Proz. der Fälle vor-

kommend, während nach der eben citierten Arbeit jenes Knocbenstück

hier in Straßburg unter 136 Fällen 13 mal, also in 9,5 Proz. vorkam !

Die Erklärung für diese gewaltige Differenz könnte man nun nur in

anthropologischen Verschiedenheiten vermuten wollen. Es ist ja mög-

lich, daß diese hier mitspielen. Es kommt aber noch ein anderer Um-
stand hinzu, der unseres Erachtens nicht zu Gunsten des englischen

Verfahrens spricht. Verschiedene der aufgeworfenen Fragen können

nur mit Aufwand von viel Zeit und Mühe sicher beantwortet werden.

So kann z. B. über das Vorkommen eines Os trigonum vielfach erst

nach sorgfältiger Präparation entschieden werden. Dazu wird man
sich aber in der Mehrzahl der Fälle aus Mangel an Zeit nicht ent-

schließen können , sondern sich begnügen , auf das Vorkommen eines

Os trigonum jedesmal bei den Präparationen der Bänder und Gelenke

des Fußes, wie sie auf dem Präpariersaal von Studierenden ausgeführt

werden, zu achten. So haben auch wir eine Zeitlang Kontrolle geübt

und ebenfalls relativ niedrige Prozentsätze erhalten. Erst nachdem

der eine von uns jedesmal sorgfältig nachpräparierte, stieg die Pro-

zentzahl auf die vorhin angegebene Höhe 2). Dies eine Beispiel lehrt,

wie wenig Wert nun vollends auf die Angaben von Ungeübten bei der

Beantwortung derartiger Fragen zu legen ist. Es eignen sich eben

aus diesen äußeren Gründen, wie wir schon in unserer ersten Mit-

teilung angeführt haben, nicht alle Varietäten zur Aufnahme in die

Varietätenstatistik. Nur diejenigen sind hierzu geeignet, die stets

leicht, mit Sicherheit und ohne wesentlichen Zeitaufwand kontrolliert

werden können. Ohne Anwendung von Zählkarten wird man aber

auch dann noch zu keinen sicheren Ergebnissen kommen, da anders

keine Garantie der Aufführung sämtlicher untersuchten Fälle ge-

geben ist.

Unsere an dem Beispiel der Statistik des Os trigonum erläuterten

Anschauungen finden übrigens eine direkte Bestätigung in dem zweiten

englischen Bericht. Als zweite Frage war für das Jahr 1890/91 die

Verteilung des letzten Dorsal- und ersten Lumbalnerven gestellt. Es

trafen hier nur aus 4 Anstalten Angaben ein, die sich auf nur 83

1) W. Pfitznee, Das menschliche Extremitätenskelett, S. 6, Anm.

2) Pfitznee 1. c, S. 6, Anm.
41
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Fälle beziehen ! Zur Erklärung dieses mangelhaften Resultats benaerkt

der Berichterstatter Thomson ganz richtig^): „This ist readily ex-

plained, for to have answered fully would have necessitated a

very careful supervision of the dissections at various
stages, and several teachers have written to the secretary regretting

that they have bad to abandon the investigation owing to the uncer-

tain and unsatisfactory nature of the results obtained
by their assistant s." In ganz ähnlicher Weise äußert sich in

einer in demselben Heft des Journal of Anatomy erschienenen Arbeit

„Some varieties of the last dorsal and first lumbar nerves" ^) Geiffin,

dem von Cunningham die Bearbeitung dieser Frage am Trinity College

in Dublin übertragen war. Er sagt: „We found, as indeed we had

anticipated, that the subject was not one which lent itself readily to

this form of investigation." Daß aber diese Bemerkungen auch für

die Bearbeitung der vierten Frage von 1890/91 (Verteilung der Haut-

nerven auf dem Fußrücken) zutreffen, wird jeder zugeben müssen.

Die eingelaufenen Berichte können hier wohl über die überhaupt vor-

kommenden Vaiietäten orientieren, sind aber in keiner Weise geeignet,

die Häufigkeit des Vorkommens dieser oder jener Varietät sicher

festzustellen, da, wie selbst zugegeben wird, die darauf gerichteten Unter-

suchungen der Natur der Dinge nach nur unzuverlässige Ergebnisse

liefern konnten. Die englische Sammelforschung bringt somit wohl

wertvolles Material zur Lehre von der Variabilität des menschlichen

Körpers, über die Qualität der Varietäten, ist aber, so wie sie bisher

gehandhabt wurde, nicht geeignet , das quantitative Verhältnis der

Varietäten vorwurfsfrei zu ermitteln. Denn nach allem Angeführten

ist es klar, daß nach der Methode der englischen Sammelforschung

für den Fall, daß eine Frage noch ein zweites Mal gestellt würde,

die Antwort darauf ganz anders ausfallen könnte, daß da, wo bei der

ersten Jahresausbeute vielleicht nur 2 Proz., in der zweiten ünter-

suchungsreihe 20 Proz. derselben Varietät gefunden würden. Bei der

von uns vorgeschlagenen Methode dagegen wird auf eine schnelle
Antwort zwar verzichtet, es wird die Untersuchung auf eine geringe

Zahl leicht kontrollierbarer Varietäten beschränkt, es werden dafür

aber um so sicherere Resultate gewonnen, die noch dazu eine anthro-

pologische Verwertung direkt ermöglichen.

Straß bürg i. E., im Oktober 1891.

1) 1. 0. p. 81.

2) Journal of Anatomy and Physiology, Vol. XXVI, Part I, October

1891, p. 48 flP.
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Nachdruck verboten.

Diyisioii mitosique des örythroblastes et des leucoblastes k

riiit6rieur du foie eml)ryoniiaire des mammiföres.

Par Van der Stricht.

(Travail du laboratoire d'histologie normale.)

Plusieurs histologistes admettent 1' existence de deux especes de

.cellules sanguines diff6rentes: les leucoblastes a protoplasraa

granuleux restant toujours incolore et les hömatoblastes ou les 6rythro-

b last es, destines ä se charger d' li6moglobine et a se transformer

en globule rouge parfait. Bizzozero, Löwit, Denys, Fr. Müller,

Laguesse etc. sont arriv63 ä ces conclusions.

D'apr^s Bizzozero et Löwit ces deux especes d' 616ments pos-

sedent des caracteres distinctifs non seulement au Stade du repos, mais

meme pendant la division.

Bizzozero admet que la cellule sanguine rouge est toujours

charg6e d' h^moglobine meme pendant les diff^rentes phases de la

division mitosique. Le globule blanc est et reste toujours d^pourvu de

cette matiere colorante.

Löwit reconnait toujours facilement les deux vari6t6s de cellules

sanguines en voie de multiplication. L' 6rythroblaste se divise par

voie mitosique. Le leucoblaste presente la division „per granula".

Fr. Müller au contraire ne parvient pas ä distinguer, ä 1' 6tat

de division, deux especes de cellules sanguines. Les Erythrocytes et les

leucoblastes doivent leur origine a une cellule mere, dont les produits

de la division mitosique Evoluent tan tot dans le sens d' un Erythrocyte,

tantot dans le sens d'un leucoblaste.

Pouchet a Emis depuis longtemps une opinion analogue (noyaux

d' origine). Laguesse vient de confirmer cette idEe.

Dans le but d'etudier cette question si importante de la gEnese

des Elements sanguins, nous avons examine le foie embryonnaire des

mammiferes. Nous 1' avons fixE ä I'aide de la liqueur de Hermann

et colorE a I'aide de la safranine. Des fragments de ce foie (lievre,

lapin, chien etc.) inclus dans la celloidine nous fournissent des pre-

parations tres demonstratives. En dehors des cellules ä noyau bourgeon-

nant, en dehors des globules sanguins en circulation et de la parol

endotheliale des capillaires sanguins, on trouve trois Elements nette-

ment distincts:

41*
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1" Les uns correspondent aux cellules höpatiques. Elles presentent

une forme irreguliere, polygonale, renferment un noyau ovalaire plus

ou moins arrondi et possedent un protoplasma compact d'un aspect

brun noiratre, parseme de granulations noiratres de nature graisseuse.

Le protoplasme conserve cet aspect caracteristique a tous les Stades

de la division indirecte, aussi bien dans les dernieres phases que dans

les premieres.

2° Des leucoblastes analogues aux globules blancs ä protoplasma

granuleux que nous rencontrons ä 1' Interieur des capillaires sanguins.

Ces cellules possedent un noyau caracteristique. Au Stade du repos

elles sont munies d'une bordure protoplasmique relativement large, ä

structure nettement granuleuse. Ces granulations restent quelquefois

color6es en rouge par la safranine, alors que le protoplasma des

autres cellules est completement decolor^ sous 1' influence des liquides

decolorants. Or ces leucoblastes montrent un tres grand nombre de

mitoses et ils se reconnaissent ais6ment a tous les Stades de

cette division indirecte, aussi bien aux derniers qu' aux pre-

miers, grace ä la presence d'une bordure relativement
large de protoplasma nettement granuleux.

3*^ Des erythroblastes. lis possedent 6galement un noyau caracte-

ristique au Stade du repos. lis se multiplient aussi par voie mitosi-

que et a tous les Stades de la multiplication, de meme
qu'au Stade du repos, ils sont munis d'une mince bor-
dure de protoplasma homogene. Grace ä 1' aspect caracte-

ristique du protoplasma on pent ais6ment distinguer les erythroblastes

en mitose des leucoblastes ou meme stade de division.

Les erythroblastes seuls se chargent d' hemoglobine. Les leuco-

blastes en restent depourvus. Les ditfereots Stades de 1' apparition

de r hemoglobine ä 1' Interieur des cellules sanguines rouges se con-

statent tres facilement apres fixation par la liqueur de Hermann. Ce

reactif fixe tres fidelement cette matiere colorante a 1' Interieur du

protoplasma. En comparant d' ailleurs les preparations ainsi obtenues,

avec Celles fixees par le sublime, nous sommes arrive a la conclusion

que dans le foie foetal, surtout chez des embryons tres jeunes, des

hematoblastes charges d' hemoglobine et a protoplasma homogene,

entrent en mitose (Bizzozero). Le plus souvent cependant les erythro-

blastes au premier stade du developpement sont absolument depourvus

de cette matiere colorante (Löw^it, Denys).

Au point de vue des phenomenes intimes de ces divisions raito-

siques, nous nous contenterons de signaler les details les plus interes-

sants. lis s'appliquent aux deux especes de cellules sanguines. Les
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figures chromatiques et les figures achromatiques se comportent ab-

solument de la meme maniere chez les erythroblastes et les leucoblastes.

1^ A la deuxieme 6tape du peloton mere, alors que la delimi-

tation nette entre le protoplasma et les parties Constituantes du noyau

a disparu, on voit apparaitre une sphere attractive avec corpuscule

central autour duquel irradient des filaments achromatiques, dont

quelques-uns vont se mettre en rapport intime avec les trongons

chromatiques du peloton mere.

2<^ Au Stade de l'ötoile mere existent toujours les spheres attrac-

tives, dont quelques rayons un peu plus longs et plus accentu6s con-

stituent les fuseaux achromatiques.

3" A la phase de la m6tacinese apparaissent deux especes de

filaments : les filaments r^unissants chromatiques d' Ed. Van Beneden

et les fibrilles unissanles de Boveei. lis sont au d6but sensiblement

paralleles les uns aux autres, Quelquefois ils presentent meme une

direction divergeante ou niveau de 1' 6quateur de la cellule. Les

fuseaux achromatiques sont toujours tres apparents.

4*^ Au Stade des 6toiles filles on apergoit tres distinctement les

fibrilles unissantes et quelquefois aussi des filaments reunissants. Les

fibrilles sont souvent paralleles les unes aux autres; souvent aussi

elles s' entrecroisent de fagon a former deux fuseaux dont les sommets

se touchent et dont les bases sont en rapport avec les chromosomes

des noyaux filles.

Ordinairement il apparait ä ce stade, quelquefois meme au stade

pr6c6dent, une plaque cellulaire, divisant le protoplasma en deux par-

ties 6gales. On rencontre des exemples de division protoplasmique

par 6tranglement, mais la division par 1' apparition d'une plaque

cellulaire semble etre la regie.

La d6doublement de la plaque cellulaire primitive en deux peut

se faire ä des Stades tres diff6rents. Quelquefois eile s'opere au

Stade des 6toiles filles. On voit alors deux cellules filles plus ou

moins completement s6par6s, chacune montrant encore un fuseau

achromatique tres nettement visible. D' autres fois cette separation

se fait plus tard au stade des pelotons filles, ou bien au Stade de

repos.

Tres frequemment on rencontre des cellules sanguines filles, s6-

par6es par un plaque cellulaire unique, et dont les noyaux sont d6ja

en voie de division mitosique.

5° Pendant la phase des pelotons filles le noyau passe par deux

etapes tres distinctes:

a) A une premiere 6tape il n'existe aucune delimitation nette



594

autour des parties Constituantes du noyau, et le chromosomes occupent

toutes les regions de la masse nucl6aire. Cette phase correspond ä

la seconde etape du peloton mere, dont nous avons parl6 et pendant

laquelle la sphere attractive devient apparente.

b) A uu second Stade on apergoit une delimitation tres nette

entre le protoplasma et le noyau. Les chromosomes occupent la

p6riph6rie de ce dernier; au centre existe un sue nucl6aire clair, in-

colore.

La forme du noyau est 6galement tres interessante. Le plus

souvent le noyau est tres allonge, et affecte V aspect d' un boudin ou

d' un boyau plus ou moius recourb6. Avant de reutrer au stade du repos

ces noyaux montrent souvent un ou plusieurs bourgeons lateraux

(Ed. Van Beneden).

Cette seconde 6tape correspond ä la premiere du stade peloton

mere, aussi bien au point de vue de la distribution des chromosomes

qu' au point de vue de 1' existence d' un contour net s^parant le proto-

plasma de la masse nucl6aire.

Les leucoblastes peuvent präsenter les divers Stades de la caryo-
mitose multiple. Le protoplasma restant indivis, les noyaux
filles se fusionnent pour former un noyau bourgeon-
nant d'une cellule g6ante.

Les leucoblastes du foie embryonnaire absorbent souvent des

noyaux et des restes de noyaux sortis des 6rythroblastes. Nous avons

6tudi6, dans un memoire antörieur, la question de la transformation

des 6rythroblastes en corpuscules rouges parfaits, et nous avons signals

la presence d'un tr^s grand nombre de leucoblastes phagocytes ä

r Interieur du foie embryonnaire i). Or dans le foie de lievre nous

avons trouve tous les Stades de la division mitosique de ces globules

blancs, renfermant deux, trois ou meme un plus grand nombre de

corps tres chromatiques (tingible Körper de Flemming)^), provenant

de fragments de noyaux libres.

Les globules blancs montrant des traces de phagocytose peuvent
done se multiplier per voie mitosique, de la meme maniere que les

leucoblastes qui leur ont donne naissance. Les figures achromatiques

et les figures chromatiques pr^sentent aussi toutes les particularit6s

sur les quelles nous avons insiste plus haut.

1) 0. Van der Stricht, Le döveloppement du sang dans le foie

embryonnaire. Archiv, de biologie, Tome XI, 1891.
2) W. Tlemming, Studien über Regeneration der Gewebe. Arch,

f. mikrosk. Anat., Bd. XXIV, Heft 1.
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Nachdruck verboten.

Über das Vorkommen Ton granulierten basophilen und acido-

philen Zellen im Bindegewebe und über die Art, sie sichtbar

zu machen.

Von Dr. C. Beeqonzini, Privatdozent in Modena.

Nachdem Waldeyer (1) die Aufmerksamkeit auf diejenigen Elemente

des Bindegewebes gelenkt hatte, welche er Plasmazellen nannte,

und nachdem darauf Ehrlich (2 u. 4) seine granulierten Zellen oder

Mastzellen beschrieben und sie zu färben gelehrt hatte, haben sich viele

Beobachter mit denselben beschäftigt, da sie sowohl im physiologischen

als im krankhaften ^) Zustande interessante Elemente des Bindegewebes

darstellen, obgleich es noch nicht gelungen ist, ihr Herkommen voll-

kommen zu erklären.

Alle die, welche sich mit diesem Gegen stände beschäftigt haben,

nehmen mit Ehrlich an, daß diese Zellen fast kuglige, bisweilen
auch platte und spindelförmige Elementarformen sind,

fast doppelt so groß, als die Lymphzellen, aus ziemlich
grobkörnigem Protoplasma bestehend, und daß sie bei

Anwendung der zur Färbung mit basischen Anilin-
farben angegebenen Methoden sich intensiv färben.

So sagt Friedländer (10), und von derselben Ansicht ist einer

der letzten von denen, welche sich mit diesem Gegenstande beschäftigt

haben, Pacinotti (18), welcher zuerst daran erinnert, daß diese Gra-

nulationen wegen ihrer Verwandtschaft zu den basischen Anilinfarben

mit Mikrokokken verwechselt werden können, und dann bemerkt, daß

sie sich den y-basophilen Granulationen der weißen Blutkörperchen an

die Seite stellen.

Als ich diese Zellen im Mesenterium einiger Wirbeltiere studierte,

wo sie sich, wie gewöhnlich, in der Nachbarschaft der Gefäße befinden,

und wo es ziemlich leicht ist, ihre Beziehungen zu den anderen Ele-

menten wahrzunehmen, bemerkte ich, daß ihre Granulationen bei den

verschiedenen Tieren sich nicht mit gleicher Intensität färben, auch

wenn man immer dasselbe Färbungsmittel anwendet. Während so die

granulierten Zellen im Mesenterium der weißen Mäuse mit Vesuvin

ihre Körnchen stark braun gefärbt zeigten, wurden die des Frosches

bei demselben Verfahren braun gefärbt. Da ich den Grund davon in

1) S. die Bibliographie am Ende.
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ihrer verschiedenen Zusammensetzung, vielleicht auch in der physio-

logischen Bestimmung vermutete, versuchte ich, sie nach andern Me-

thoden zu behandeln, und es gelang mir so die Thatsache festzustellen,

daß, während die Körnchen einiger von diesen Elementen immer die

basischen Anilinfarben einsaugen, die Granulationen anderer sich mit

sauren Farben mehr oder weniger stark färben können, nach Art der

acidophilen Granulationen einiger Leukocyten des Bluts (eosinophile

Zellen).

Um dieses Resultat zu erreichen, habe ich die von mir schon

anderwärts zur multiplen Färbung angegebene Flüssigkeit *) als die

beste befunden. Sie besteht aus einer basischen Farbe, dem Methyl-

grün, und zwei sauren, dem sauren Fuchsin nach Weigert und dem
Goldorange nach Griesbach ; unter den beiden letzten ist das Orange

saurer als das Rot,

Mit dieser Mischung erhält man wahrhaft bemerkenswerte Resul-

tate, denn die verschiedenen Gewebe färben sich verschieden, je nach

ihrer größeren oder geringeren Verwandtschaft für saure oder basische

Farben, und lassen Unterschiede hervortreten, welche bei der gewöhn-

lichen Behandlung meistens der Beobachtung entgehen.

Wie ich schon in der citierten Arbeit gesagt habe, bereite ich

diese Farbe, indem ich getrennt 20 cg von jeder der drei genannten

Substanzen in 100 g destillierten Wassers auflöse und darauf einen

Teil der roten Lösung mit zwei Teilen der grünen und zwei Teilen

der gelben mische, worauf ich durch Baumwolle filtriere. Die daraus

entstehende Flüssigkeit ist schwarzbraun und hält sich viele Monate

lang. Im Spektroskop zeigt sie drei charakteristische Absorptions-

streifen, einen im Rot, einen im Anfang des Grün und einen breiteren

im Blau.

Die Gewebe, auf welche man diese Färbung anwenden will, müssen

entweder mit absolutem Alkohol oder mit Sublimat fixiert sein. Die

Schnitte werden in Wasser gewaschen, 3 oder 4 Minuten in der

Farbe gelassen, dann wieder 1—2 Minuten in Wasser abgespült, dann

wieder ungefähr 2 Minuten lang in absoluten Alkohol gebracht, in

Bergamottöl oder reinem Kreosot aufgehellt, in Terpentinöl gewaschen

und in Balsam eingeschlossen.

Wenn man auf diese Weise verfährt, so färbt sich das fibröse

Bindegewebe und die elastischen Fasern rosen- oder purpurrot, die

roten Blutkörperchen orangerot, die weißen granulierten eosinophilen

Blutkörperchen rotbraun, mehr oder weniger ins Gelbliche ziehend.

1) Atti della societä dei Naturalisti di Modena, Serie III, Vol. IX, 1890.
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die glatten und quergestreiften Muskelfasern, sowie die Nervenfasern

mehr oder weniger dunkelgelb, alle Kerne grün, die des Bindegewebes

aber stärker, als die des Epitheliums, der Knorpel endlich und der

entkalkte Knochen blau.

Beim Gebrauch dieser Färbungsmethode beim Studium der gra-

nulierten Zellen des Bindegewebes bin ich zu Resultaten gekommen,

welche sich bedeutend von den bis jetzt erreichten unterscheiden, und

welche ich nun in der Kürze auseinandersetzen werde.

Es giebt granulierte Zellen, wie die, welche sich in großer Menge

in dem Bindegewebe verschiedener Organe der weißen Mäuse (Mus

musculus, var. alb.) finden, deren Protoplasmakörnchen deutlich und

ausschließlich basophil sind. Diese färben sich leicht mit den basischen

Anilinfarben und nehmen in der oben genannten Mischung eine intensiv

grüne Färbung an. In diesen Zellen färbt sich auch der Kern auf

dieselbe Weise, wie die Protoplasmakörnchen, aber weniger intensiv,

so daß er gewöhnlich als eine hellere Centrallakune hervortritt.

Es giebt andere granulierte Zellen, wie die, welche sich in großer

Menge im Mesenterium des erwachsenen Frosches finden, deren Körn-

chen acidophil sind, denn statt in der mehrfach erwähnten Lösung

die grüne , basische Farbe anzunehmen , färben sie sich lebhaft rot.

Der einfache oder mehrfache Kern solcher Elemente färbt sich aber

stark grün und bildet einen auffallenden Gegensatz gegen das Rot

des Protoplasmas.

Es giebt endlich noch andere granulierte Zellen, wie ich sie sehr

zahlreich im Mesenterium des Meerschweinchens gefunden habe, welche

noch stärker acidophil sind, als die des Frosches, denn in der ge-

nannten Farbeflüssigkeit färben sich ihre Körnchen orangerot, mehr

oder weniger bräunlich, während der Kern die gewöhnliche grüne

Farbe annimmt.

Um zweifellos darzuthun, daß diese Färbungsverschiedenheiten

wirklichen Verschiedenheiten der Zellen entsprechen und nicht von

Zufälligkeiten der Präparation abhängen, kommt es darauf an, Tiere

und deren Organe zu finden, bei denen sich gleichzeitig sowohl baso-

phile als acidophile granulierte Zeilen finden. Die Ohrmuschel der

erwachsenen weißen Maus eignet sich ziemlich gut zu dieser Unter-

suchung. Wenn man Querschnitte daraus an der Basis macht, diese

auf die angegebene Weise färbt und bei starker Vergrößerung be-

trachtet, so unterscheidet man leicht zwischen vielen und großen baso-

philen granulierten Zellen, welche dunkelgrün gefärbt sind, mit

hellerem Kern, einige andere, kleinere, mit grünem Kern, deren Proto-
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plasma aus einer ziemlich großen Menge grober, roter Körnchen

besteht.

Wo sich die basophilen granulierten Körperchen finden und wie

sie sich darstellen, brauche ich nicht zu sagen, da sich schon viele

damit beschäftigt haben ; die, welche mehr davon wissen wollen, ver-

weise ich auf ihre Arbeiten.

Was die acidophilen betrifft, so kann ich sagen, daß ich sie vor-

zugsweise in der Nachbarschaft der Gefäße angetroffen habe, und mehr

bei erwachsenen, als bei jungen Tieren. Bei dem Frosche sind sie

sehr zahlreich in allen Organen und lassen sich sehr leicht im Mesen-

terium und im submucösen Bindegewebe des Darms beobachten. Im

Mesenterium sieht man mit großer Leichtigkeit, daß sie einen mehr-

fachen Kern haben, welcher aus zwei, drei, oder vier kleinen Kernen

besteht, die bisweilen scharf voneinander getrennt sind. Um und

zwischen sie gruppieren sich die Körnchen, deren Größe verschieden

ist, von 0,5 bis 1,5 i^i höchstens. Ihre Zahl ist veränderlich, 15 oder

20 bis 80 und mehr für jede Zelle; auch umgeben sie den Kern nicht

gleichmäßig, wie es meistens mit dem Protoplasma in den gewöhn-

lichen und auch in den granulierten, basophilen Zellen statthat, sondern

häufen sich an der oder jener Seite an, oder teilen sich in zwei oder

drei Gruppen, welche um den einfachen oder mehrfachen Kern der

Zelle unregelmäßig angeordnet, und bisweilen von derselben Zelle ge-

trennt sind.

Beim Kaninchen habe ich sie sehr deutlich in dem submucösen

Bindegewebe des Darms gesehen, sowie im Lungengewebe, besonders

in der Nachbarschaft der Gefäße. Bei diesem Tiere sind diese Zellen

bedeutend kleiner, als beim Frosche, und auch die Körnchen sind

feiner: aber sie nehmen die charakteristische rote Farbe an.

Bei dem Meerschweinchen finden sie sich reichlich im Mesen-

terium, aber, wie ich schon sagte, ihr Protoplasma färbt sich nicht

lebhaft rot, wie bei den vorhergehenden, sondern nimmt eine deutliche

orangerote Färbung an. Auch hier sind sie klein und wenig größer

als die andern weißen Zellen.

Dagegen zeigen sie am Ohr der weißen Mäuse nach der gewöhn-

lichen Färbung rot gefärbte Körnchen, haben aber gewöhnlich ein be-

sonderes Aussehen. Ihr Kern ist ziemlich groß und C-förmig gestaltet,

die Körnchen sind oft in der Konkavität des Kerns angesammelt, und

wenn man oberflächlich und bei schwacher Vergrößerung beobachtet,

so kann man glauben, eine Zelle mit grünem Protoplasma und rotem

Kern vor sich zu haben: aber eine starke Vergrößerung zerstört den

Irrtum sogleich.
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Was die pathologischen menschlichen Gewebe anbetrifft, so habe

ich die granulierten basophilen Zellen in großer Menge im Binde-

gewebe gewisser Tumoren angetroffen, und besonders in einem Fibro-

myom des Uterus, in einem Lipom der Bauchwand und in einigen

Tuberkelknoten der Haut. Dagegen fand ich die acidophilen Zellen

reichlich in dem interstitiellen Bindegewebe eines Epithelioms des

Anus und in einem kleinen, aus lymphoidem Bindegewebe bestehenden

Tumor, welcher von der Conjunctiva des oberen Augenlids entfernt

worden war ^). In anderen Geschwülsten habe ich sie umsonst ge-

sucht. Doch ist zu bemerken, daß meine Aufmerksamkeit erst seit

kurzem diesen Elementen zugewendet worden ist, und daß also das

anatomisch-pathologische Material, das ich in dieser Hinsicht unter-

suchen konnte, sehr spärlich ist.
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Nachtrag.
In Beziehung auf die von mir in diesem Beitrag angegebene Färbung

muß ich darauf aiifmerksam machen, daß ich manchmal in der Handlung

eine gewisse Art Goldorange gefunden habe, welche langsam das Methyl-

grün präzipitiert, so daß die damit erhaltene Flüssigkeit die charakte-

ristischen von mir erwähnten Färbungen durchaus nicht hervorbringt.

Daher habe ich versucht, ihm in denselben Verhältnissen das

Orange-G (6r) an die Stelle zu setzen, welches man in der Handlung

und in den Laboratorien leichter findet. Mit diesem, wenn man nur

die Schnitte länger im Wasser und Alkohol entfärbt
,

gelingt die

Mehrfachfärbung gut genug; die acidophilen Zellen aber nehmen in

ihren Körnchen die rote oder orangegelbe Färbung gewöhnlich nicht

an, sondern eine unentschiedene graue Färbung, welche dieselben wenig

sichtbar macht.

So kann man auch passende Resultate erhalten, indem man in

der von mir angegebenen Mischung die gelbe Farbe (Orange) wegläßt

und die beiden anderen in den erwähnten Verhältnissen anwendet.

Erhält man damals eine veilchenblaue Flüssigkeit, die in 2—3 Minuten

nach der gewöhnhchen Eintauchung durch Wasser und Alkohol alle

Kerne blau, das Bindegewebe, die Muskelfasern u. s. w. rosig färbt.

Damit färben sich die Granulationen der acidophilen Zellen mehr

oder weniger rot, die Resultate sind aber immer weniger glänzend als

mit der vorläufig von mir angezeigten Flüssigkeit. Übrigens kann

auch das bei den gewöhnlichen Methoden mit Eosin angewandte saure

Hämatoxylin diese Elemente sichtbar machen. Es ist also nötig,

zu erinnern, daß mit dieser Färbung alle Zellprotoplasmata eine dünne

rosige Färbung annehmen, indem diejenigen der acidophilen Zellen sich

dunkler rot färben.
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Nachdruck verboten.

Drei Fälle Ton Musculus sternalls.

Von Dr. Rudolf Fick, Prosektor am anatomischen Institut Würzburg.

Mit 3 Figuren.

Durch die Güte des Herrn Dr. Wiesing, Assistenzarzt an der

medizinischen Klinik des K. Juliusspitals in Würzburg, erhielt ich Ge-

legenheit, binnen 4 Tagen drei Fälle von M. sternalis präparieren und

für die Sammlung konservieren zu können , die beim Lebenden von

Herrn Dr. W^irsing aufgefunden und beobachtet waren ; es sind dies

meines Wissens die ersten Fälle, die im Leben beobachtet zur Sektion

kamen, so daß sie schon aus diesem Grunde der Veröffentlichung wert

erscheinen; dazu kommt noch, daß wenigstens zwei von ihnen mit

keinem der bisher von K. Bardeleben ^), Hesse 2), Malbranc ^),

Schulz^) u. a. beschriebenen Fälle ganz übereinstimmen, und daß an

ihnen schon beim Lebenden deutlich das seiner Zeit bestrittene Über-

schreiten der Mittellinie konstatiert werden konnte. Es handelte sich

um stark abgemagerte Individuen, so daß sich durch die Haut hin-

durch die Anomalie erkennen ließ, namentlich wenn sich die betr.

M. Sternales beim Perkutieren kontrahierten (Erscheinung des idio-

muskulären Wulstes).

Fall I (hierzu Fig. 1).

Der erste Fall betraf einen 53-jährigen Mann (Leiche No. 184).

Es findet sich dem Ansatz des rechten M. pectoral, maj. auf-

gelagert ein M. sternalis von 21 cm Länge, in einer schräg steil

nach innen aufsteigenden Linie entspringend. Die Länge dieser Linie

(„Ursprungsbreite") beträgt 7 cm; die lateralsten Partien entspringen

derb-sehnig von der Kectusscheide in Höhe der 6. und 7. Rippe, in

der Tiefe zusammenhängend mit der obersten von der 5. Rippe ent-

springenden Zacke des M. obliq. abdom. ext., die überlagert wird von

der Portio abdominal, pect. maj. Die nächsten schwächeren Bündel ent-

1) Der M. sternalis, von Kabl Baedeleben, Zeitschrift f. Anatomie
und Entwickelungsgesch., Bd. I, S. 424. — Die morphol. Bedeut. des M.
sternalis v. K. Baedeleben, Anat. Anz. 1888, S, 324.

2) Fernerer Fall eines M. sternalis, von Fbiede. Hesse, Arch. f. Anat.

u. Entwick., Bd. I, S. 459.

3) In Sachen des M. sternalis, ein Beitrag von klin. Seite, Arch. f. Anat.

u. Entwick., Bd. 11, S. 306.

4) Zwei M, sternales beschrieben von J. Schultz, Anat. Anz. 1888,

S. 228.
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springen kurzsehnig aus der Membrana sterni bzw. dem ligt. Costo-sternale

bis zum Sternalansatz der 5. Rippe hinauf. Der Muskel erstreckt sich von

hier aus fleischig nach oben bis zum unteren Rand der 3. Rippe, wo er

Fig. 1.

sehnig zu werden beginnt. An der 2. Rippe teilt sich die Sehne in

drei Bündel: das breiteste (a in Fig. 1) wird sofort fleischig, indem

es in die 2. Rippenzacke des linken M. pector. maj. übergeht; von

diesem breiten, nach links ziehenden Bündel zweigt sich auf der Un-

terseite ein zweites schwächeres ab (bei h in Fig. 1 verdeckt durch

den Hauptstrang), das in die 2. Rippenzacke des rechten M. pect,

maj. übergeht; der Ursprung dieses zweiten Bündels wird überlagert

von dem dritten, entschieden derberen, rundlichen Bündel (c in Fig. 1).
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Dieses setzt sich fort in zwei Hauptsehnenstränge {ci und Cr), die zu

deutlich isolierten Portionen der Sternomastoideussehnen beider
Seiten hinziehen. Zweitens aber stehen die tiefergelegenen Teile dieses

Bündels mit den ersten Rippenzacken des rechten und linken
M, pectoralis maj. im Zusammenhang {yi und yr), und zwar ist der

betreffende Teil der ersten Brustzacke des linken M. pectoralis deutlich

isoliert (yi); dieser Teil spaltet sich in zwei Bündel, von denen das

eine in einen zweiten Strang der Sternomastoideussehne übergeht (jPi),

und ein zweites, das sich, wie gesagt, zur Sternalissehne begiebt (yi)

und dadurch auch mit der ersten Pectoraliszacke der rechten Seite in

Verbindung steht. Diese Verbindung kommt aber nur am Sternal-

ansatz der Pectoraliszacke zustande, es findet kein frei präparier-

barer, aufhebbarer Übergang von Fleischbündeln der rechten ersten

Pectoraliszacke in Sehnenbündel des M. sternalis statt, wie auf der

linken Seite, oder bei der rechten zweiten Zacke, wo man kurz sagen

kann : der M. sternalis tritt mit einem kräftigen Sehnenbündel (b -\- a)

in Verbindung mit der queren Vereinigungssehne der zweiten rechten

und linken Pectoralzacke. Wir haben demnach hier einen Sternalis

vor uns, der sich zweimal mit dem M. pectoralis maj. beider
Seiten und mit deutlich abgegrenzten Bündeln der M-
sternomastoidei beider Seiten verbindet. Die Innervation

erhielt der Muskel von Rami perforantes des 3. und 4. Intercostal-

nerven. — Der Muskel kontrahierte sich intra vitam mit beiden Sterno-

cleidomastoidei beim Kopferheben.

Fall II (hierzu Fig. 2).

Der zweite Fall fand sich an einem 84-jährigen Pfründner (Leiche

187). Nahe am Ansatz der rechten Pectoraliszacken erscheint bei

der Präparation ein dünnes, ca. 0,75 cm breites, 10 cm langes Muskel-

bündel; es entspringt in einer schräg nach innen aufsteigenden Linie

vom Ursprung der Vagina recti an der 6. und 7. Rippe und von der

Fascie der untersten Rippenzacke des M. pector. maj. Der Muskel

bleibt fleischig nur bis zur 4. Rippe (oberem Rand). Seine Endsehne

teilt sich am oberen Rand der 3. Rippe in zwei fast horizontal (der

linke etwas aufwärts) nach rechts und links laufende Schenkel zu

den entsprechenden Pectoraliszacken. Innervation vom 4. Intercostal-

nerven. — Intra vitam waren nur Kontraktionen beim Perkutieren zu

konstatieren.

Fall III (hierzu Fig. 3).

Im dritten Fall handelte es sich um einen 54-jährigen Mann
(Leiche 188). Es waren schon beim Lebenden „paarige Musculi ster-
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nales, die sich am Ansatz kreuzen" diagnostiziert worden. Bei der

Präparation fand sich rechts ein sehr kräftiger, 20 cm langer M. ster-

nalis, der in einer steil nach innen aufsteigenden Linie entspringt von

der Rectusscheide an der 6. Rippe bis zur Mitte der vorderen Fläche

der 5. Rippe, nahe bei ihrem Ansatz in einer Ausdehnung von 5,5 cm

Fig. 2.

Das lateralste Bündel des Muskels hat seinen Ursprung in einer etwas

tiefer gelegenen Schicht aus der Fascie des m. pectoralis maj. Der Muskel

hat eine schlank dreieckige Gestalt und bleibt auf der Oberseite

fleischig bis fast zum oberen Rand der 3. Rippe, auf der Unterseite

bis zur 2. Rippe. Zur Unterseite des Muskels ziehen Verstärkungs-

zacken von der 3., 4. und 5. Rippe (von denen in Fig. 3 nur das

oberste (a) sichtbar ist). Von der 3. Rippe ab zieht die sich all-

mählich verschmälernde Sehne schräg hinauf zu einer besonderen

medialen Portion des linken Sternomastoideus (l). Oben gerade in

Höhe des 1. Rippenansatzes teilt sie sich und verbindet sich (außer

mit dem linken Sternomastoideus) durch dicke sehnige Züge (r) auch
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mit dem rechten Sternomastoideus und der obersten Stemocostal-
zacke des Pect. maj. beider Seiten, so daß hier gerade vor der Mitte
des Manubrium eine Art Sehnenknoten (k) liegt, der zum Teil mit
dem Sternum verwachsen, zum Teil von ihm durch einen eingeschal-
teten Schleimbeutel getrennt ist.

Fig. 3.

Der linke Sternalis ist bedeutend schmächtiger, nur etwa 1 cm
breit, nur 14 cm lang, entspringt auch in einer medianwärts steil auf-

steigenden Linie; die laterale Portion von der Rectusscheide in Höhe
der 6. Rippe, die mediale in einer etwas tieferen Schicht von der 5.

Rippe und der Membrana intercostalis zwischen der 5. und 6. Rippe.

Der ganze Muskel enthält namentlich auf der Unterseite viel sehnige

Elemente, doch bleibt er immerhin noch vorwiegend fleischig bis zur

3. Rippe. Die Kürze der Muskelfasern erklärt sich hier wie im Fall II

durch funktionelle Anpassung, mangelnde Gelegenheit zu ausgiebiger

42
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Kontraktion entsprechend den Ansichten von A. Fick ^) und W. Roux ^\

Seine Sehne setzt sich vor dem 2. Rippenansatz in Verbindung mit

der zweiten Zacke des M. pect. maj. beider Seiten (/l^und ^2)1 der

Übergang in die linke zweite Zacke ist isolierbar, der in die rechte

aber mit dem Sternum verwachsen wie bei Fall I (erste Zacken). Von

dieser Verbindung in Höhe der 2. Rippe ziehen oberflächliche Sehnen-

bündel noch weiter hinauf zur Verbindung mit den beiderseitigen

obersten Pectoralzacken (Ä^ und ^^), ein kleines Bündel (m) heftet

sich auch direkt an das Sternum. Es liegt hier demnach vor: dop-
pelseitiger M. Sternalis; der rechte ist stärker und
steht mit beiden St ernomastoidei, beiden obersten
Pectoralzacken und dem Sternum in Ver bindu ng, er-

hält Verstärkungsbündel von der 3., 4. und 5. Rippe,
der linke schwächere verbindet sich mit der ersten
und zweiten Costosternalzacke des M. pect. maj. beider
Seiten und mit dem Sternum. — Innervation rechts vom 2.,

3. und 4. Intercostalnerven, links vom 3. und 4. Intercostalis. — Beim

Lebenden wurden nur Mitbewegungen mit den Sternocleidomastici be-

obachtet, es ist aber wie auch im Fall I avoM nicht zu bezweifeln, daß auch

Mitbewegungen mit den großen Brustmuskeln beider Seiten auftraten.

Außer diesen 3 Fällen berichtet unser Varietätenbuch noch über

14 Fälle von M. sternalis: davon waren 7 rechtsseitig, 6 linksseitig

und 1 doppelseitig. Von den genauer beschriebenen darunter über-

schritten 4 die Mittellinie, 4 verbanden sich nur mit dem Sterno-

mastoideus, 3 nur mit dem M. pect, maj., 1 mit diesen beiden Mus-

keln. Auch keiner dieser Fälle entspricht ganz einem unserer 3

Fälle.

"Würz bürg, im Juli 1891.

1) A. Fick, Über die Längenverhältnisse der Skelettmuskelfasern.

Moleschott's Untersuchungen, 1860, Bd. VIII, S. 251—264.
2) W. Roux, Beiträge zur Morphologie der funktionellen Anpassung,

II. Zeitschr. f. Naturwissenschaft, Bd. XVI, N. F. Bd. IX., Jena 1883.
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Flemming'schen Zwischenkörperchens. Mit einer Abbildung. S. 623—625. —
Fr. Meves, Über amitotische Kernteilung in den Spermatogonien des Salamanders

und Verhalten der Attraktionssphäre bei derselben. Mit 11 Abbildungen. S. 626— 639.

— Anatomische Cresellschaft. S. 639, — Personalia. S. 639—640.

Liitteratur.

1. Lehr- und Handbücher. Bilderwerke.

Haeckel, Ernst, Anthropogenic oder Entwickelungsgeschichte des Men-

sehen. Keimes- und Stammesgeschichte. Mit 20 Tafeln, 440 Holz-

schnitten und 52 genetischen Tabellen. Vierte umgearbeitete und ver-

mehrte Auf läge. Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1891. 8^. Teil I:

Keimesgeschichte oder Ontogenie. XXXVIII, 384 SS. Teil II: Stam-

me8ge8chichte oder Phylogenie. S. 385—906.

Hertwig, Richard, Lehrbuch der Zoologie. Teil I. Mit 314 Abbildungen.

Jena, Gustav Fischer, 1891. 8*^. IV, 320 SS. Das ganze Werk 10 M.

Teil II erscheint im Laufe des Winters.

Marshall, J., Physiological Diagrams. New Edition, extended and re-

vised. London, 1891. 11 coloured Plates in Imp.-Folio, with ex-

planatory Key in 8", 16 SS.

Plate 1 : Skeleton and Ligaments. — Plate 2 : Muscles and Joints with animal

Mechanics. — Plate 3: Viscera in Position; Structure of the Lung. — Plate 4:

Heart and principal Blood-Vessels. — Plate 5: Lymphatics or Absorbents. —
Plate 6: Digestive Organs. — Plate 7: Brain and Nerves. — Plate 8 and 9:

Organs of the Senses. — Plate 10 and 11: Microscopic Structure of the Tex-

tures and Organs.
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Marshall, J., A Series of Life-size Anatomical Diagrams. London,
1891. 7 coloured Plates in Imp.-Folio, with explanatory Key in 8*^.

Plate 1—3: Skeleton (Front-, Back- and Side-view). — Plate 4: Female Skele-
ton (Front-view). —

- Plate 5—7: Muscles (Front-, Back- and Side-view).

3. Zeit- und Cresellschaftsschriften.

Archiv für mikroskopische Anatomie. Herausgegeben von 0. Heetwig
in Berlin, von i-a Valette St. Geobge in Bonn und W. Waldeyer in

Berlin. Fortsetzung von Max Scdultze's Archiv für mikroskopische

Anatomie, Band XXXVIII, 1891, Heft 3. Mit 8 Tafeln.

Inhalt: A. S. Dogiel, über die nervösen Elemente in der Retina des Menschen.
Erste Mitteilung. — Bannwabth, Untersuchungen über die Milz. I. Die Milz
der Katze.

Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für kli-

nische Medicin. Herausgegeben von Rudolf Vibchow. Berlin, Georg
Reimer, 1891. Band 126, Heft 2, Folge XII, Band VI, Heft 2. Mit
4 Tafeln.

Inhalt (soweit anatomisch): Richard Wagner, Der Übergang des Stimmbandes
von der Medianstellung zur Cadaverstellung bei Recurrenslähmung. — Hans
Rüge, Über Defekte der Vorhofscheidewand des Herzens.

Archives de biologie, publie'es par Edotjabd van Beneden et Charles
VAN Bambeke. Gand, Leipzig, Librairie Clemm; Paris, G. Masson, 1891.

Tome XI, Fase. 4.

Bulletin de la sociöte beige de microscopic, Annee XVII, 1891^

No. 10.

Festschrift, Rudolf Virchow zu seinem 71. Geburtstage gewidmet
von den früheren und jetzigen Assistenten des Berliner pathologischen

Institutes. Berlin, Georg Reimer, 1891. Fol.

Inhalt (soweit anatomisch) : R. Jürgens, Beiträge zur normalen und patholo-
gischen Anatomie des menschlichen Beckens. — D. Hansemann, Über Zell-

teilung in der menschlichen Epidermis.

Internationale Beiträge zur wissenschaftlichen Medicin. Festschrift,

Rudolf Viechow gewidmet zur Vollendung seines 70. Jahres. In drei

Bänden. Band I : Anatomie, Physiologie und Entwickelvxngsstörungen.

XVI, 640 8S. Mit 21 Tafeln. Band II: Pathologische Anatomie.
470 SS. Mit 19 Tafeln und 4 Abbildungen im Text. Band III: Patho-

logische Anatomie und klinipche Medicin. Mit 4 Tafeln und 31 Ab-
bildungen, gr. 8". Berlin, August Hirschwald, 1891.
Inhalt (soweit anatomisch): W. Waldeter, Das Gibbon-Hirn. - Gustaf Retzios,
Das Gehirn eines Lappländers. — Wilh. Braune, Die Horizontalebene des
menschlichen Schädels. — G. Schwalbe, Beiträge zur Anthropologie des Ohres.
— Ludwig Stieda, Der Gaumenwulst (Torus palatinus). Ein Beitrag zur Ana-
tomie des knöchernen Gaumens. — Wilhelm His, Offene Fragen der patho-
logischen Embryologie. — Oscar Hertwig, Über pathologische Veränderung
des Kernteilungsprozesses infolge experimenteller Eingriffe. — Walter Flem-
MiNG, Zur Entwickelungsgeschichte der Bindegewebsfibrillen. — Hans Virchow,
Der Dottersack des Huhnes. — G. Bizzozero, Über die Blutplättchen. — Pio
Fol, Neue Untersuchungen über die Bildung der Elemente des Blutes. —
F. Marchänd, Beiträge zur Kenntnis der normalen und pathologischen Anato-
mie der Glandula carotica und der Nebennieren. — Th. Ackermann, Zur nor-

malen und pathologischen Anatomie der menschlichen Placenta. — F. Jolly,
Über Polydaktylie mit Mißbildung des Armes. — A. Jacobi, Thoracopagus
Omphalopagus. — C. J. Eberth, Kern- und Zellteilung während der Entzündung
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und Regeneration. — E. Neumann, Darmdivertikel und persistierende Dotter-

gefäße als Ursache von Darmincarcerationen.

The Quarterly Journal of Microscopical Science. Edited by E. Kat
Lankesteh, with the Co-operation of E. Klein and Adam Sedgwick.

London, J. and A. Churchill. S«. New Series No. CXXYIII (Vol.

XXXir, Part 4), October 1891. With lithographic Plates and En-

gravings on Wood.
Inhalt: M. Armand Ruffek, Immunity against Microbes. — Arthur Robinson and

Richard Assheton, The Formation and Fate of the Primitive Streak with

Observations on the Archenteron and Germinal Layers of Rana temporaria. —
W. B. Hardy, On some Points in the Histology and Development of Myriothela

phrygia. — Frank E. Beddard, On the Structure of an Earthworm allied to

Nemertodrilus Mich, with Observations on the Post-embryonic Development
of certain Organs. — Malcom Lawrie, Some Points in the Development of

Scorpio fulvipes. — Marcus M. Hartog, Abstract of Maupas' Researches on
Multiplication and Fertilisation in Ciliate Infasorians. — J. G. Grenfell, On
the Occurrence of Pseudopodia in the Diatomaceous Genera Melosira and Cy-
clotella.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Mathematisch -naturwissenschaftliche Klasse, Band C, Heft lY—YII,

Jahrg. 1891. Mit 7 Tafeln. Abteil. I. Enthält die Abhandlungen

aus dem Gebiete der Mineralogie, Krystallographie, Botanik, Physiologie

der Pflanzen, Zoologie, Paläontologie, Geologie, physischen Geographie

und Reisen. Wien, in Kommission bei F. Tempsky, 1891.

Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Begründet von Carl

Theodor v. Siebold und Albert von Koellikeh und herausgegeben

von Albert von Koellikee und Ernst Ehlers. Leipzig, W. Engel-

mann. 8 0. Bd. 53, 1891, Heft 1. Mit 7 Tafeln und 8 Figuren im

Text.
Inhalt (soweit anatomisch): C. Zelinka, Studien über Rädertiere. III. Zur Ent-

wickelungsgeschichte der Rädertiere nebst Bemerkungen über ihre Anatomie
und Biologie. — H. Driesch, Entwickelungsmechanische Studien. 1. Der Wert
der beiden ersten Furchungszellen in der Echinodermenentwickelung. Experi-

mentelle Erzeugung von Teil- und Doppelbildungen. IL Über die Beziehungen

des Lichtes zur ersten Etappe der tierischen Formbildung.

3. Methoden der Untersuchung und Aufbewahrung.

Cimbal, Über eine neuere Beleuchtungsart mikroskopischer Präparate.

25. Bericht der wissenschaftlichen Gesellschaft Philomathie in Neiße

von Oktober 1888—Oktober 1890, S. 391.

Gage, Simon Henry, The Microscope and Histology for the use of La-

boratory Students in the Anatom. Departm. of Cornell University.

3. edit. P. I, The Microscope and microscopical Methods. Illustrated.

Ithaca, N. Y., 1891. 96 Blätter. 8«.

Miller, M. N., Practical Microscopy. 2. Edition. New York, 1891. 8^.

217 SS. With Illustrations. 10 M.
Whitman, C. O., Osmic Carmine for the Histology of the Nervous System.

The American Naturalist, Yol. XXV, 1891, No. 296, S. 772.

4. Allgemeines.

(Mehrere Systeme. Topographie.)

Driesch, Hans, Entwickelungsmechanische Studien. I. Der Wert der

beiden ersten Furchungszellen in der Echinodermenentwickelung. Ex-
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perimentelle Erzeugung von Teil- und Doppelbildungen. IL Über die

Beziehungen des Lichtes zur ersten Etappe der tierischen Formbildung.

Mit 1 Tafel und 2 Figuren im Text. Zeitschrift für wissenschaftliche

Zoologie, Band 53, 1891, Heft 1, S. 160—184.
Parker, T. J., Lessons in Elementary Biology, London, 1891. 8**.

Simroth, Heinrieh, Die Entstehung der Landtiere. Ein biologischer

Versuch. Mit 254 Figuren im Text. Leipzig, Wilhelm Engelmann,

1891. 8«. VIII, 492 SS.

Schmidt, Alexander, Zur Kenntnis des Zwergwuchses. Arch. f. Anthrop.,

Bd. 20, S. 43—81, 4«; und München, med. Inaug.-Diss. 1891.

Schwalbe, G., und Pfltzner, W., Varietäten-Statistik und Anthropologie.

2. Mitteilung. Anatom. Anzeiger, Jahrg. VI, 1891, No. 20 u. 21, S.

573—590.
Vogt, J. G., Die Menschwerdung. Die Entwickelung des Menschen aus

der Hauptreihe der Primaten und die Begründung der weiten Kluft

zwischen Tier und Mensch abschließend mit der vollständigen Lösung
des Willensproblems, des Problems der juridischen Verantwortlichkeit

und des teleologischen Prinzipes in der menschlichen Weiterentwicke-

lung. Mit erläuternden Holzschnitten. Leipzig, Ernst Wiest, 1892.

8". IV, 392 SS.

Weismann, August, Amphimixis oder die Vermischung der Individuen.

Mit 12 Abbildungen im Text. Jena, Gustav Fischer, 1891. 8°. VI,

176 SS.

5. Zellen- und Gewebelehre.

Abbott, F., Congenital Defects in Enamel. Dental Cosmos, Philadelphia,

1891, Vol. XXXIII, S. 605—615.
Bergonzini, C, Über das Vorkommen von granulierten basophilen und

acidophilen Zellen im Bindegewebe und über die Art, sie sichtbar zu
machen. Anatom. Anzeiger, Jahrg. VI, 1891, No. 20 u. 21, S. 595—600.

Bizzozero, G., Über die Blutplättchen. Internationale Beiträge zur wissen-

schaftlichen Medicin, Band I, S. 457—477.

Eberth, C. J., Kern- und Zellteilung während der Entzündung und Ee-
generation. Internationale Beiträge zur wissenschaftlichen Medicin,

Band II, S. 75—100.
nemming, Walther, Zur Entwickelungsgeschichte der Bindegewebsfibrillen.

Mit 1 Tafel. Internationale Beiträge zur wissenschaftlichen Medicin,

Band I, S. 213—222.
Foä, Pio, Neue Untersuchungen über die Bildung der Elemente des

Blutes. Mit 1 Tafel. Internationale Beiträge zur wissenschaftlichen

Medicin, Baud I, S. 479—533.
Hansemann, David, Über Zellteilung in der menschlichen Epidermis.

Mit 1 Tafel. Festschrift Rudolf Viechow zu seinem 71. Geburtstage
von den früheren und jetzigen Assistenten des Berliner pathologischen

Instituts, 1891. 12 SS.

Hardy, W. B., On some Points in the Histology and Development of

Myriothela phrygia. With 2 Plates. The Quarterly Journal of Micro-
scopical Science, New Series No. CXXVIII: Vol. XXXII, 1891, Part IV,

S. 505—537.
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Hertwig, Oscar, Über pathologische Veränderung des Kernteilungspro-

zesses infolge experimenteller Eingriffe. Internationale Beiträge zur

wissenschaftlichen Medicin, Band I, S. 195—212.

Mayer, Sigmund, Beiträge zur Histologie und Physiologie des Epithels.

S.-A. aus Lotos 1892, N. F. Bd. 12, Prag 1892. 17 SS. 8». (Tempsky,

Prag.)

Müller, Herrn. Frz., Ein Beitrag zur Lehre vom Verhalten der Kern-

und Zellsubstanz während der Mitose. Wien, F. Tempsky in Komm.,
1891. 10 SS. Mit 1 Tafel. 0,80 M. (Vgl. vorige No. des A. A.,

S. 561.)

Mumnery, J. H., Some Points in the Structure and Development of

Dentine. Proceedings of the Royal Society of London, 1891, Vol. XLIX,
S. 319.

Nepveu, G., Corps flagellds inclus dans les cellules blanches chez les

paludiques. Comptes rendus hebdomadaires de la socie'te de biologie,

Serie IX, Tome III, 1891, No. 28, S. 699—701.
Peters, Theodor, Untersuchungen über den Zellkern in den Samen

während ihrer Entwickelung, Ruhe und Keimung. Rostock, phil.

Inaug.-Diss. 1891. 31 SS. 8^.

Solger, Bernh., Über Kemreihen im Myocard. S.A. a. d. Mitteilungen

des naturwiss. Vereins f. Neuvorpommern u. Rügen, Jahrg. 23, 1891.

2 Holzschn.

Van der Stricht, Division mitosique des ^rythroblastes et des leuco-

blastes a l'interieur du foie embryonnaire des mammiferes. Anatom.

Anzeiger, Jahrg. VI, 1891, No. 20 u. 21, S. 591—594.
Symington, Johnson, and Thomson, Henry Alexis, A Case of De-

fective Endochondral Ossification in a Human Foetus (so-called Creti-

noid). Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, VoL 18, 1890/91,

S. 271—287. 1 Taf.

"Weiss, Julius, Das Vorkommen und die Bedeutung der eosinophilen

Zellen und ihre Beziehungen zur Bioblastentheorie Altmann's. Kritische

Studien und Untersuchungen. (Schluß.) III. Die Bedeutung der eosino-

philen Zellen als Bioblasten. Zoogloea Altmänn. Wiener medicinische

Presse, Jahrg. XXXII, 1891, No. 44, S. 1659—1666. (Vgl. vorige No.

des A. A.)

Wiesner, Julius, Die Elementarstruktur und das Wachstum der lebenden

Substanz. Wien, Alfred Holder, 1892. 8». VIII, 283 SS.

Zacharias, E., Über das Wachstum der Zellhaut bei Wurzelhaaren. Flora,

Jahrg. 74, Neue Reihe Jahrg. 49, 1891, Heft 4/5, S. 466—491. Mit
2 Tafeln.

6. ßewegungsapparat.

a) Skelett.

Alezais, Note sur le mode de communication du sinus frontal avec le

m^at moyen. Comptes rendus hebdomadaires de la sociale de biologie,

Serie IX, Tome ITI, 1891, No. 28, S. 702— 705.

Baumgartner, Gustav, Ein weiterer Beitrag zu den kongenitalen Ano-
malien an den Extremitäten. Würzburg, med. Inaug.-Diss. 1890. 32 SS.

2 Taf. 8^.
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Braune, Wilh., Die Horizontalebene des menachliclien Schädels. Mit

Abbildungen. (S. unten Kap. 14.)

Collins, F. H., The Diminution of the Jaw in the civilized Kaces an

Effect of Disuse. London, 1891. 8°.

Dean, Bashford, Pineal Fontanelle of Placoderm and Catfish. Nineteenth

Eeport of the Commissioners of Fisheries of the State of New York
1891, S. 307—363. Mit 14 Tafeln.

Jolly, F., Über Polydaktylie mit Mißbildung des Armes. Internationale

Beiträge zur wissenschaftlichen Medicin, Band I, S. 617—630.

Jürgens, R., Beiträge zur normalen und pathologischen Anatomie des

menschlichen Beckens. Mit 1 Tafel. Festschrift Rudolf Viechow zu

seinem 71. Geburtstag von den früheren und jetzigen Assistenten des

Berliner pathologischen Instituts, 1891. 14 SS.

Knickmeyer, Carl, Über die Entwickelung der Hippen, Querfortsätze

und unteren Bogen bei Triton taeniatus. München, phil. Inaug.-Diss.

1891. 24 SS. 2 Taf. B«.

Lydekker, B.., On Lower Jaws of Procoptodon. With 1 Plate. The
Quarterly Journal of the Geological Society, Vol. XLVII, 1891, Part 4,

No. 188, S. 571—574.
Rosenberg, E., Ontwikkeling van den carpus van Emys europaea. Tijd-

schrift d. nederl. dierk. Vereenigung, Deel II, Aflevering 3, Verslag 1,

S. LIII—LIV.
Sewertzow, A. N., Über einige Eigentümlichkeiten in der Entwickelung

des Schädels von Pelobates fuscus. Berlin, R. Friedländer & Sohn in

Komm., 1891. 8». 18 SS. mit 11 Figuren. (Vgl. A. A. Jahrg. VI,

No. 18, S. 501.

Sewertzow, A. N., Über die Entwickelung und den Bau des Schädels

von Pelobates fuscus. Revue des sciences naturelles de la soci^t^ des

naturalistes de St. Petersbourg, Anne'e II, No. 4, S. 172— 173. (Vgl.

oben.)

Stieda, Ludwig, Der Gaumenwulst (Torus palatinus). Ein Beitrag zur

Anatomie des knöchernen Gaumens. Mit 2 Tafeln. Internationale

Beiträge zur wissenschaftlichen Medicin, Band I, S. 145— 176.

b) Bänder. Gelenke. Muskeln. Mechanik.

Fick, Rudolf, Drei Fälle von Musculus sternalis. Mit 3 Fig. Anatom.
Anzeiger, Jahrg. VI, 1891, No. 20 u. 21, S. 601—606.

Livon, C, Innervation du muscle crico-thyreoidien. Marseille mddicale,

1891, Tome XXVIIl, S. 325—329.
Perrin, Sur les muscles du pied de la Rana. Avec 2 figures. Bulletin

de la societe philomatique, Paris, Serie VII, Tome IV, No. 1, S. 16—20.

Perrin, Sur les muscles du pied de la Salamandre et de l'Axolotl. So-

G\6i4 philomatique. Comptes rendus 1890/91, No. 14, S. 2.

Schulthess, W., Untersuchungen über die Wirbelsäulenkrümmungen
sitzender Kinder. Ein Beitrag zur Mechanik des Sitzeus. Zeitschrift

für orthopädische Chirurgie, 1891, Bd. I, S. 20—40.
Stevens, G. T., Anomalies of the ocular Muscles. Arch. Ophthalm.,

New York 1891, Vol. XX, S. 356—369.
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7. Grcfäfssystem.

Bannwarth, Untersuchungen über die Milz. I. Die Milz der Katze. Mit
4 Tafeln. Archiv für mikroskopische Anatomie, Band 38, 1891, Heft 3,

S. 345—446.
Baumgarten, P., Über die Nabelvene des Menschen und ihre Bedeutung

für die Cirkulationsstörung bei Lebercirrhose. Mit 10 Tafeln. Arbeiten

auf dem Gebiete der pathologischen Anatomie und Bakteriologie aus

dem pathologisch-anatomischen Institut zu Tübingen, Band I, Heft 1,

1891.

von Etlinger, N., Zur Kasuistik der angeborenen Herzfehler. Ein Fall

von Atresia art. pulmonalis nebst Conus-Stenose, Ursprung der Aorta

aus dem rechten (und linken) Ventrikel, Offenbleiben des Foramen.

ovale, Persistenz des D. art. Botalli; Defekt der Kammerscheidewand
und Einmündung der rechten Vv. pulmonales in den rechten Vorhof.

St. Petersburger modicinische Wochenschrift, Jahrg. XVI, Neue Folge

Jahrg. VIII, 1891, No. 42, S. 371—374.
Hoffmann, C. K., Bijdrage tot de kennis der entwikkelingsgeschiedenis

von het aderlijke bloedvatenstelsel bij de Reptilien. Met 2 pl. Na-
tuurk. Verhdlgn. Kon. Akad. v. Wetenschapen, 1890. 40. 19 SS.

Marchand, F., Beiträge zur Kenntnis der normalen und pathologischen

Anatomie der glandula carotica und der Nebennieren. Mit 4 Tafeln.

Internationale Beiträge zur wissenschaftlichen Medicin, Band I,

S. 535—581.
Hau, Raphael, Varietäten des Gefäß-Systemes aus dem Präpariersaale zu

"Würzburg iu den Winter-Semestern 1884/85 bis 1889/90. Würzburg,
med. Inaug.-Diss. 1890. 32 SS. 80.

Rüge, Hans, Über Defekte der Vorhofscheidewand des Herzens. Aus
dem pathologischen Institut zu Heidelberg. Mit 1 Tafel. Virchow's

Archiv für pathologische Anatomie, Band 126, 1891, Heft 2, S. 323
—375.

Schrutz, Ondrej, Zkrizeni a prostupovanf zadnich tepen b^rcovych. (Sur

le croisement et la pe'netration de l'art^re pdroniere par l'artere tibiale

postärieure.) Sboroik lekarsky, Band IV, No. 3, 1891, S. 275—282.
1 Fig. (Franz. Resume.)

Wittmann, Richard, Die Schlagadern der Verdauungsorgane mit

Berücksichtigung der Pfortader bei dem Orang, Chimpanse, Gorilla.

Mit 2 Taf. Arch. f. Anthrop., Bd. XX, S. 83—101, und München, med.

Inaug.-Diss. 1891. (Vgl. A.A. Jahrg. VI, No. 9 u. 10.)

8. Integument.

Halpern, Jacob, Über das Verhalten des Pigmentes in der Oberhaut des
• Menschen. Mit 1 Tafel. Archiv für Dermatologie und Syphilis,

Jahrg. 23, 1891, Heft 6, S. 887—909.
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9. DarmBystem.

a) Atmungsorgane

(inklus. Thymus und Thyreoidea).

Giuria, Pierre M., Anomalie della cartilagine tiroidea. Genova, 1890.

8". 24 SS.

Li von, C, Innervation du muscle crico-thyroidien. (S. oben Kap. 6b.)

Weibgen, Karl, Zur Morphologie der Schilddrüse des Menschen. Mün-
chen, med. Inaug.-Diss. 1891. 15 SS. 8«. (Vgl. A.A. Jahrg. VI, No. 18,

S. 503.)

b) VerdauuDgBorgane.

Abbott, F., Congenital Defects in Enamel. (S. oben Kap. 5.)

Hintze, Kurt, Über die Entwickeiung der Zungenpapillen beim Menschen.

Straßburg, med. Inaug.-Dissert. 1890. 18 SS. 1 Tab. 8».

Lucas, F. A., On the Structure of the Tongue in Humming Birds. Wa-
shington 1891. 8". 4 SS. with 1 Plate.

Neumann, E., Darmdivertikel und persistierende Dottergefäße als Ursache

von Darmincarcerationen. Mit 1 Tafel. Internationale Beiträge zur

wissenschaftlichen Medicin, Band II, S. 327— 356.

Symington, J., On the Viscera of a Female Chimpanzee. Proceedings

of the R. Physical Soc, Edinburgh, 1889—90, Vol. X, S. 288—312.
3 Figg. (Gehirn; Darm; Urogenitalorgane.)

10. Ham- und Geschlechtsorgane.

Symington, J., On the Viscera of a Female Chimpanzee. (S. oben

Kap. 9b.)

a) Hamorgane
(inklus. Nebenniere).

Calderwood , The Head-kidney of Teleostean Fishes. With Plates.

Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom^
New Series Vol. II, 1891, No. 1.

J. A. R., Abnormal Duplication of Urosome in Rana catesbiana. The
American Naturalist, Vol. XXV, 1891, No, 296, S. 740—742. With
2 Figures.

Marchand, F., Beiträge zur Kenntnis der normalen und pathologischen

Anatomie der Glandula carotica und der Nebennieren. (S. oben Kap. 7.)

b) Geschlechtsorgane.

Boas, J. E. V., Bidrag til kundskaben om Hernaaphroditisme hos Raa-

vildtet (Raaer med Opsats). Hertil Tavle 1. Videnskabelige Meddel-

elser fra den naturhistoriske forening i Kjobenhavn for Aaret 1890^

Femte Aartis anden Aaargang 1891, S. 1— 24.

Jacobssohn, Jacques, Über den Defekt und die rudimentäre Entwicke-
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Aufsätze.
Nachdruck verboten.

Zur Kenntnis des Flemining'schen Zwischeukörperchens.

Von Dr. med. A. Gebeeg, Prosektor der Histologie an der Universität Kasan.

(Mit einer Abbildung.)

In einer Arbeit, betitelt : „Neue Beiträge zur Kenntnis der Zelle",

hat W. FlemmingO neuerdings ein, an den Zellen der Salamander-

larven beobachtetes Gebilde eingehend beschrieben, welches nach eben

erfolgter Zelltrennung, an der Abschnürungsstelle der beiden Tochter-

zellen, in Gestalt eines 1—1,5 i-i messenden, walzenförmigen oder

runden Körnchens auftritt. Für dieses letztere schlägt er vorläufig

den Namen „Zwischenkörperchen" vor ; er hält es
,

gleich anderen,

von ihm citierten Autoren (van Beneden, Carnoy u. a.) für ein im

Tierreiche allgemeiner verbreitetes Gebilde, welches wahrscheinlich als

ein Homologon der pflanzlichen Zellplatte zu betrachten ist.

Da ich Gelegenheit hatte, diese Zwischenkörperchen an einem

leicht zugänglichen und für die Untersuchung geeigneten Objekte,

nämlich in der Hornhaut des Tritons zu sehen, so halte ich es nicht

für überflüssig, diesen Befund hier in Kürze mitzuteilen.

Das Untersuchungsobjekt entstammte einem, im Juli gefangenen

erwachsenen Triton, der Tags darauf, nachdem er uns zugestellt worden

war, getötet und in kleinere Stücke zerschnitten wurde. Letztere

kamen auf 24 Stunden in das (schwächere) Chrom-Osmium-Essigsäure-

geraisch V. Flemming, wurden ebenso lange ausgewässert und schließlich

in 70-prozentigen Alkohol gebracht. Nach ein paar Tagen wurde die

Cornea ausgeschnitten und nach Entfernung der Epithelschicht mittelst

eines Skalpells ein Flächenpräparat aus der Substantia propria be-

reitet, welches in Natrum rosanilinicum (1-proz. wässerige Lösung

unter Beigabe eines Tropfens Essigsäure auf 100,0) in der für Kern-

tinktion üblichen Weise gefärbt wurde.

Außer mehreren anderen Mitosen fanden sich in der Substantia

propria die beiden hier abgezeichneten Tochterzellen, die schon bei

mittleren Vergrößerungen ihre, in der Dyasterphase befindlichen, stark

gefärbten chromatischen Kernfiguren erkennen ließen. Allein die

übrigen Details traten erst mit Hilfe von Zeiss' Apochromat 2,0 mm,

1) Aroh. f. mikr. Anat., Bd. 37, Hft. 4, 1891.
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1,30 (Ocul. 8) in der Deutlichkeit hervor, wie wir sie in der beige-

gebenen Zeichnung wiederzugeben gesucht haben. Die Tochterzellen

hatten sich nicht nur abgeschnürt, sondern sie standen bereits mehr

oder weniger von einander ab, bis auf eine sehr schmale Verbindungs-

brücke, innerhalb welcher ein rundlich-ovales Körnchen lag, welches

ungefärbt erschien und nur durch seine stärkere Lichtbrechung her-

vortrat. Von diesem Körperchen, als von ihrem Centrum aus, setzten

sich Büschel feiner, gleichfalls nur durch ihre

Lichtbrechung erkennbarer Fäden, strahlen-

förmig divergierend in die Substanz beider Toch-

terzellen fort, ein Bild, welches dem von Flem-

MiNG (1. c. Fig. 11) gezeichneten genau entspricht

und von den Überresten der ehemaligen Verbin-

^ ^ dungsfäden zwischen den Chromatinschleifen

der Tochterkerne abzuleiten ist. Außerdem aber

konnten wir (abgesehen von der nicht mit auf-

genommenen zarten retikulierten Zellstruktur)

^ ^ ^^ jedem der beiden Kernpole ein kleines rundes

^/ Polkörperchen (geteilte Centralkörper) deutlich

unterscheiden; ebenso war in der einen Tochter-

zelle (a), minder deutlich auch in der anderen,

die Polstrahlung erkennbar.

Wie aus Flemming's Beschreibung hervorgeht, entsteht der

Zwischenkörper in den Zellen der Salamanderlarven erst „in den spä-

teren Dispiremphasen ^), dagegen nicht in den Dyasterphasen ^). Dass

wir aber im vorliegenden Falle gerade eine Dyasterphase vor uns

haben, ist aus unserer Figur wohl zu ersehen. In dieser Hinsicht

entspricht letztere der von Flemming (1. c.) in Fig. 14 gegebenen

Abbildung, woselbst man eine Abschnürung zweier Tochterzellen (Sper-

matocyten) mit dazwischenliegendem Zwischenkörperchen sieht, wobei

sich die Tochterkerne, ähnlich wie auch in unseren Hornhautzellen,

im Dyasterstadium befinden. Hierbei muß ich aber bemerken , daß

Flemming gerade in den Spermatocyten manche Abweichungen in dem
Zellteilungsvorgange hervorhebt (cf. 1. c. p. 712, Anmerkung, und S. 745).

Was die in Fig. 15 von Flemming abgebildeten Tochterzellen anlangt,

so entspricht das Stadium der Abschnürung dieser Zellen wohl dem
von uns abgebildeten ; allein es hat sich hier das Zwischenkörperchen

bereits geteilt, was bei uns nicht der Fall ist, und zudem weist die

Anordnung der Chromatinschleifen in den Tochterkernen bereits auf

eine Übergangsphase zwischen Dyaster und Dispirem hin; es liegt
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hier also ein weiter vorgerücktes Stadium der Zellteilung vor, als in

dem von uns beobachteten Falle.

Außer dem soeben beschriebenen fanden wir an einem anderen,

in derselben Weise zubereiteten Hornhautpräparate die Zwischen-

körperchen sich teilender Zellen , deren Kerne spätere Stadien der

Umbildung aufwiesen, nämlich Übergangsstadien von Dyaster zu Di-

spirem oder aber das letztgenannte. Ferner sahen wir ein bereits in

zwei geteiltes Zwischenkörperchen an der Abschnürungsstelle zweier

Tochterzellen, deren Kerne sich in der Dispiremphase befanden.

Nachdem die vorstehenden Zeilen bereits niedergeschrieben waren,

erhielt ich durch die Güte von Herrn Prof. Arnstein eine, in No. 17

dieser Zeitschrift abgedruckte Arbeit von B. Solgee, betreffend die

in Kede stehenden Zwischenkörperchen. Solger's Beobachtungen

dienen als ein weiterer Beleg dafür, daß die genannten Gebilde auch

bei Säugetieren in den sich teilenden Zellen vorhanden sind. Der

genannte Autor hat das Zwischenkörperchen an dem von ihm unter-

suchten Objekte (Amnion trächtiger Ratten), ähnlich wie auch Flem-

MiNG bei Salamanderlarven, nicht zur Zeit der Dyasterphase, sondern

erst in dem darauf folgenden Übergangsstadium zum Dispirem, an der

Abschnürungsstelle sich teilender Zellen auftreten sehen. Sodann be-

standen sie bis zur Umbildung des Kerns in den Ruhezustand, um
nach vollzogener Zellteilung zu schwinden.

Ob nun die bereits erwähnte, geringe Differenz in unseren Be-

funden, d. h. das verhältnismäßig frühe Auftreten der Zwischenkör-

perchen in den Hornhautzellen des Tritons, eine konstante Erscheinung

ist oder nicht und wodurch sie bedingt wird, müssen weitere Unter-

suchungen entscheiden.

1) 1. c. p. 690, ff.

2) ibid. p, 693.

^4
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Nachdruck verboten.

Über amitotische Kernteilung in den Spermatogouien des

Salamanders und Yerhaltcn der Attraktionssphäre bei derselben.

Aus der anatomischen Anstalt in Kiel. Vorläufige Mitteilung.

Von Fb. Meves.

Mit 11 Abbildungen.

Über das Verhalten der Attraktionssphäre bei der amitotischen

Kernteilung liegen Beobachtungen bis jetzt nur von Flemming vor

nach welchen bei der Fragmentierung der Leukocyten die Sphäre den^

Abschnürungsbrücken gegenüber liegt. Weitere Mitteilungen über

dasselbe Thema bei einem anderen Objekt dürfen bei der Aufmerk-

samkeit, deren Gegenstand die amitotische Kernteilung gerade augen-

blicklich ist, hoffen Interesse zu finden. Es handelt sich um die

Spermatogonien des Salamanderhodens, welchen mir mein hochver-

ehrter Lehrer, Herr Professor Flemming, zur Bearbeitung empfahl.

In diesen Zellen verläuft in Form einer einfachen Durchschnürung eine

amitotische Kernteilung, welche schon an und für sich wegen ihres

Vorkommens in den Geschlechtszellen eines Wirbeltieres Beachtung

verdient; in besonders hohem Maße nimmt sie aber das Interesse in

Anspruch wegen eines eigentümlichen Verhaltens der Attraktionssphäre,

welches bei der Kernzerlegung zur Beobachtung kommt und welches

von dem bei der Fragmentierung der Leukocyten von Flemming be-

schriebenen erheblich abweicht.

Kleine grauliche Lappenportionen am oberen Pol des Salamander-

hodens setzen sich nach dem Kopf zu in einen mehr oder minder

langen Strang fort, der nicht selten bis zum nächsten Hoden reicht.

In diesen Portionen finden sich umgeben von Bindegewebe große zellige

Elemente, welche zuerst von Flemming i) als Spermatogonien ange-

sprochen worden sind, von deren Proliferation die Neubildung des

nachher wuchernden Kanalepithels ausgeht.

Die Kerne der ältesten Generationen dieser Spermatogonien sind

durch blasse, diffuse Färbbarkeit ausgezeichnet. Sie enthalten immer
nur einzelne wenige, nicht miteinander in Zusammenhang stehende

Chromatinbrocken
; daneben mit Safranin intensiv färbbare Nucleoleu

1) W. Flemming, Neue Beiträge zur Kenntnis der Zelle, Arch. f.

mikr. Anat., Bd. XXIX, 1887.
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von verschiedener Größe und wechselnder Anzahl, welche häufig von

einem hellen Hof umgeben sind ; da jedoch letzterer um die Nucleolen

nicht selten auch fehlt, so ist es möglich, daß man es bei demselben

mit einem Schrumpfungsprodukt zu thun hat.

Neben dem Kern findet man in diesen Zellen einen großen farb-

losen Körper mit (bei Fixierung mit Osmiumgemischen) scharfen Kon-

turen, um welchen herum das Zellprotoplasma (bei Anwendung solcher

Färbemethoden, welche die Strukturen des Protoplasmas verdeutlichen)

nicht selten eine radiäre Anordnung zeigt. Derselbe kann innerhalb

der Zelle verschiedene Lagen einnehmen ; vor allem aber ist seine Ge-

stalt eine sehr wechselnde. Häufig liegt er, allseitig von Strahlung

umgeben, in Form einer Kugel, deren Konturen jedoch oft genug un-

regelmäßig sind, neben dem Kern frei in der Zellsubstanz. Nicht selten

hat er das Aussehen einer Halbkugel oder einer flachen Scheibe oder

ist bandförmig in die Länge gestreckt ; in einer von diesen Gestalten

erscheint er dem Kerne gewöhnlich dicht angelagert.

In den großen, heterotypisch sich teilenden Spermatocyten des

Salamanderhodens wurde von Hermann *) ein farbloser Körper von

ovaler oder rundlicher Gestalt näher beschrieben und nachgewiesen,

„daß derselbe während des Teilungsprozesses genannter Zellen erhalten

bleibt, ja daß er gerade zu diesem Vorgang in gewisse Beziehungen

tritt, die lebhaft an die von van Beneden und Boveri am Ascarisei

zuerst beschriebenen Verhältnisse erinnert". In einer neuesten Mit-

teilung : über „die Entstehung der karyokinetischen Spindelfigur" sagt

Hermann 2) folgendes: „Im Ruhestadium findet sich den großen Kernen

der Spermatocyten, ungefähr in der Gestalt eines flachen Brotlaibes,

eine Scheibe körnigen Protoplasmas angelagert, gegen die sämtliche

den Zellleib durchsetzenden Protoplasmafäden centriert sind und die

ich wegen der Vorgänge, die sich während der Kernteilung in ihr

abspielen, mit dem Namen Archoplasma belegen will,,.

Um denselben Körper, um ein Archoplasma oder eine Attraktions-

sphäre, handelt es sich bei dem oben beschriebenen farblosen Gebilde

in den Spermatogonien. Für die Auffassung desselben als einer At-

traktionssphäre sind dieselben beiden Umstände entscheidend, auf

welche hin Hermann den von ihm in den Spermatocyten beobachteten

Körper als Sphäre deutet. Erstens zeigen auch in den Sperma-

togonien die Protoplasmafädenl des Zellleibes bei Anwendung geeigneter

1) F. Heemänn, Beiträge zur Histologie des Hodens. Aroh. f. mikr.

Anat., Bd. XXXIV, 1889.

2) Derselbe, Die Entstehung der karyokinetischen Spindelfigur.

Münchener medizin. Wochenschrift 1890.

44*
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Färbemethoden, wie schon oben erwähnt, häufig eine radiäre Anord-

nung rund um die farblose Kugel herum ; auffallend ist dabei die eigen-

tümlich scharfe Abgrenzung derselben gegen den Zellleib. Sodann

konnte ich auch in diesen Zellen eine Beteiligung des Körpers bei der

mitotischen Teilung mit Sicherheit konstatieren, so daß an der Natur

desselben als einer Sphäre kein Zweifel sein kann. Einen Central-

körper habe ich allerdings bei ruhendem Zustand des Kerns nur in

verhältnismäßig wenigen Fällen nachweisen können.

Polymorphe Kerne.

Es ist bekannt, daß neben den Spermatogonien mit runden Kernen

solche mit eigentümlich gelappten oder zerklüfteten, den von Bellonci

sogenannten polymorphen Kernen vorkommen. Derartige Kernformen

sind im Hoden des Salamanders und anderer Amphibien von von la

Valette St. Geoege, Nussbaum, Flemming, Bellonci, Hermann u. a.

näher beschrieben worden. Besonders Bellonci giebt von ihnen

eine ausführliche Schilderung; ich kann daher von einer wiederholten

Beschreibung dieser Formen füglich absehen; dagegen muß ich auf

ein bisher unbeachtetes Verhalten der Sphäre in diesen Zellen näher

eingehen.

Sucht man in den Zellen mit polymorphen Kernen nach der Sphäre,

so findet man, beim Salamander wenigstens, niemals einen so hellen,

scharf konturierten Körper, welcher unzweifelhaft als Sphäre zu deuten

ist, wie in den Zellen mit runden Kernen. Statt desselben enthält

die Zellsubstanz eine andere, durchaus konstante Einlagerung, welche

für die Zellen mit polymorphen Kernen geradezu typisch ist.

Dunkle körnige Massen (Fig. 1), die aller-

dings nicht bei jeder Behandlung gleich scharf

hervortreten, umschließen den ganzen poly-

morphen Kern in ihrer Gesamtheit wie eine

Hohlkugel, jedoch so, daß sie an verschiedenen

Stellen Zwischenräume zwischen sich lassen;

auf Schnitten sieht man sie als körnige Züge

den Kern kranzförmig umgeben.

Da eben diese Körnerhaufen an Stelle der

Sphäre gefunden werden, so scheint mir die

Annahme gerechtfertigt, daß ein Übergang der

letzteren in die Körnerhaufen stattgefunden hat. Da diese aber die

Sphäre an Masse bei weitem übertreffen, so gewinnt es den Anschein,

1) GüisBPFE Bellonci, Sui nuclei polimorfi delle oellule sessuali degli

anfibi. Bologna 1886.
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als ob bei der Umwandlung in die Körnerhaufen die im Verhältnis

zu diesen kompakte Substanz der Sphäre eine Lockerung und Expan-

sion erfahren hätte.

Schon aus älteren Untersuchungen (W. Krause, Flemming) ist

bekannt, daß die Zellen mit polymorphen Kernen im Herbst aufzu-

treten beginnen. Bald sind sie außerordentlich zahlreich ; in einzelneu

Winterhoden kommen fast nur Spermatogonien mit polymorphen Kernen

vor. Im Frühjahr nimmt dagegen ihre Zahl ab; und im Anfang der

Reproduktionsperiode findet man (Flemming) fast keine solchen Zellen

mehr; vereinzelt kommen sie jedoch durch den ganzen Sommer zur

Beobachtung, wenn man auch während dieser Zeit niemals so merk-

würdig zerklüftete Formen findet, wie im Spätherbst und Winter.

Es fragt sich nun, was aus diesen Zellen wird, wenn sie im Früh-

jahr zuerst an Zahl abnehmen und schließlich ganz verschwinden.

Daß sie dem Untergang verfallen sollten, ist schon deshalb unwahr-

scheinlich, weil man, wie erwähnt, in einzelnen Winterhoden fast nur

Spermatogonien mit solchen gelappten Kernen findet. Außerdem sieht

man sich vergeblich nach Endstadien dieser „polymorphen Degene-

ration" (Bellonci) um. Chromatolysen, unter deren Bildung die De-

generationsprozesse auch in diesen Zellen verlaufen, finden sich ziem-

lich selten und im Frühjahr nicht häufiger als zu anderen Jahreszeiten.

Man muß deshalb annehmen, daß im Frühjahr eine Umwandlung
der polymorphen in runde Kerne stattfindet. In der That beginnen

in Hoden aus dem Monat März die so merkwürdig gelappten Formen,

wie man sie im Spätherbst und Winter antriift, allmählich durch Aus-

Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4.

gleichung ihrer Spalten und Buchten ein regelmäßigeres Aussehen zu

gewinnen und zu einem abgerundeten Zustand des Kernes zurückzu-

kehren. Zu gleicher Zeit beobachtet man, wie die Körnermassen,

welche den Kern vorher in ihrer Gesamtheit wie eine Hohlkugel

umgaben, sich mehr und mehr auf eine Stelle zusammenziehen, so
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daß sie ihn bald nur noch zu einem Teil schalenförmig umfassen

(Fig. 2). Zuletzt drängen sie sich an einem Punkt der Kernperipherie

zu einem dichteren Haufen zusammen (Fig. 3). Aus dieser Masse ent-

steht dann ein größerer, scharf konturierter Körper (Fig. 4) von an-

fangs noch ziemlich dunkler Beschaffenheit, welchen ich für eine At-

traktionssphäre halten muß. Häufig wird nicht sofort der ganze

Körnerhaufen aufgebracht, sondern in der Umgebung der neugebildeten

Sphäre (Fig. 4) bleiben zunächst noch Körnermassen liegen, welche

erst nachträglich einbezogen werden.

Die beiden Prozesse, Abrundung des Kerns und Rekonstitution

der Sphäre, gehen häufig, so wie ich es eben beschrieben habe, neben-

einander her. In vielen Fällen scheint jedoch die Rückkehr des Kerns

zum runden Zustand der Rekonstitution der Sphäre vorauszueilen;

denn man findet im Frühjahr häufig genug schon völlig runde Kerne

noch von Körnermassen umgeben.

In ebenfalls nicht seltenen Fällen unterbleibt die Wiederherstellung

einer kompakten Sphäre scheinbar ganz; denn soviel ich sehen kann,

erhält sich ihre Substanz in aufgelöstem Zustand in manchen Zellen

mit rundem Kern durch den ganzen Sommer hindurch.

Dagegen habe ich in den Zellen mit polymorphen Kernen einen

scharf konturierten, hellen Körper, welcher unzweifelhaft eine intakte

Sphäre war, beim Salamander niemals beobachtet.

Die Lappung der Kerne faßt Hermann in etwas weiterer Aus-

dehnung einer von 0. Schultze ausgesprochenen Ansicht, nach welcher

dieselbe unter dem Einfluß ungenügender Ernährung zustande kommt,

als Ausdruck einer vermehrten Stoffwechselenergie auf. Von dem-

selben Gesichtspunkt aus hat man vielleicht die Umwandlung der

Sphäre in Körnerhaufen zu verstehen; vielleicht handelt es sich aber

auch um einen biologischen Zustand derselben , für welchen bis jetzt

keine Erklärung gegeben werden kann.

Amitotische Kernteilnng.

Alle Angaben, welche sich über amitotische Kernteilung in Hoden

von Amphibien« in der Litteratur finden , beziehen sich — mit Aus-

nahnae der unten erwähnten v. la Valette's — auf die eben ge-

schilderten polymorphen Kerne. Dieselben wurden zuerst von v. la

Valette St. George ^) (1875) beobachtet und von ihm und Nuss-

BÄUM 2) (1880) als amitotische Teilungen unter dem Namen einer

1) V. LA Valette St. George, Die Spermatogenese bei den Amphibien.

Arch. f. mikr. Anat., Bd. XII,. 1875.

2) M. NUSSBAUM, Zur Differenzierung des Geschlechts im Tierreich.

Arch. f. mikr. Anat. Bd. XVIII, 1880. ^
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„trauben- oder maulbeerförmigen Kernteilung" beschrieben. Diese

Ansicht fand vielfachen Widerspruch: zuerst von Seiten Flemminci's i)

(1882), welcher meinte, daß für eine solche Annahme kein zwingender

Beweis erbracht sei. Ihm schloß sich Bellonci^) (1886) an, welcher

die polymorphen Kerne für Degenerationsformen erklärte, welche im

Anschluß an eine unvollständige, nicht zum Abschluß gelangte Karyo-

kinese entstanden seien. Hermann ^) (1889) faßte die Lappung der

Kerne als Ausdruck einer vermehrten Stofiwechselenergie auf und

wies ebenfalls die Ansicht ab, daß es sich um Vermehrungsformen

handeln könnte.

Nichtsdestoweniger erhielten sich in Bezug auf die Spermatogo-

nien der Amphibien die Angaben über das Vorkommen von Kern-

fragmentierungen. Waldeyer'^) (1888) berichtet, daß ihm Dosto-

jEWSKY bei der ersten Generation der Samenbildungszellen von

Amphibien amitotische Teilungen gezeigt habe. Flemming^) (1891)

spricht in einer neuesten Arbeit in Bezug auf dasselbe Objekt ebenfalls

wieder von Kernfragmentierungen, von denen er gleich Bellonci an-

nimmt, daß sie entartenden Zellen angehören.

In der That findet man nun im Salamanderhoden wirkliche ami-

totische Teilungen, welche aber mit den polymorphen Kernen durchaus

nichts zu thun haben, sondern unter dem Bilde einer einfachen Durch-

schnürung verlaufen und durch ein eigentümliches Verhalten der völlig

intakten Sphäre charakterisiert sind. Derartige einfache Durch-

schnürungen sind sicher schon früher zur Beobachtung gelangt, wurden

aber wohl mit den polymorphen Kernen einfach zusammengeworfen.

V. LA Valette St. George (Arch. f. mikr. Anatomie, Bd. XII, Taf.

35, Fig. 36) und Flemming (Zelle, p. 254, Fig. Q, 2) bilden, wenn

auch nicht vom Salamander, neben polymorphen Kernen einfach ge-

schnürte Formen ab ; letzterer erwähnt sie auch ausdrücklich im Text

(p. 345).

Die Bilder von eingeschnürten Kernen, welche man neben den

polymorphen Kernformen findet, weisen eine regelmäßige Achter- oder

Hantelform auf. Alle Übergänge von dem beiderseits leicht einge-

buchteten Kern bis zur völligen Durchschnürung kommen vor. Es

kann deshalb kein Zweifel sein, daß wir es hier mit einer amitotischen

1) W. Flemming, Zellsubstanz, Kern und Zellteilung. Leipzig 1882.

2) und 3) siehe vorher.

4) W. Walüeyer, Über Karyokinese und ihre Beziehung zu den Be-

fruchtungsvorgängen. Arch. f. mikr. Anat., Bd. XXXII, 1888.

• 5) W. Flemming, Über Teilung und Kernformen bei Leukoeyten.

Arch. f. mikr. Anat., Bd. XXXYII, 1891.
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Kernteilung zu thun haben. Dieselbe beginnt damit, daß an dem in

die Länge gestreckten Kern, zunächst ringförmig herumgehend, leichte

Einbuchtungen auftreten. Indem diese dann senkrecht zur Längsachse

des Kerns von allen Seiten gleichmäßig weiter fortschreiten, werden sie

allmählich zu tiefern Einschnitten : auf diese Weise entstehen die regel-

mäßigen Achterformen. Gegen das Ende der Einschnürung schreitet aber,

wie es scheint, in der Regel der Prozeß in einer Richtung stärker fort.

Meistens geschieht die Zerlegung des Kerns zu zwei an Gestalt und

Masse gleichen Teilen; zuweilen erfolgt die Einschnürung jedoch auch

senkrecht zu einem Punkt seitwärts der Mitte der Längsachse, so daß

Tochterkerne von ungleicher Größe entstehen.

Die Kernsubstanz zeigt bei diesem Fragmentierungsprozeß ihrem

inneren Bau nach gegenüber den runden Kernen keine Veränderungen,

sondern färbt sich ebenso diffus wie in diesen. Es ist keine Zunahme

der chromatischen Substanz zu konstatieren. Die Zahl und die Größe

der Nukleolen in den beiden Kernhälften ist eine schwankende.

Alle diese Fragmentierungsformen sind

durch ein bestimmtes, sehr merkwürdiges Ver-

halten der Sphäre charakterisiert, welches

eine scharfe Trennung dieser Teilungsformen

von den polymorphen Kernen ermöglicht.

Bei einer gewissen mittleren Einstellung

(Fig. 5) sieht man zu beiden Seiten eines

horizontal liegenden eingeschnürten Kernes

in den Ausbuchtungen einen kleinen, nicht

tingierten, ovalen Körper liegen. Durch Heben

und Senken des Tubus erkennt man dann aber, daß die beiden Ovale

nur die optischen Querschnitte eines Bandes sind, welches um die

Einschnürungsstelle des Kernes rund herum liegt (Fig. 10) und einen

in sich geschlossenen Ring darstellt, der mit seiner Ebene senkrecht

zur Ebene des Objekttisches steht.

Dieses Band ist nichts anderes als die ringförmig gewordene

Attraktionssphäre; denn es besteht aus derselben, nicht tingiblen Sub-

stanz und ist ebenso scharf konturiert, wie die Sphäre in den Zellen

mit rundem Kern, und außer diesem Band findet man in den Zellen

mit den beschriebenen Kernzerlegungen keinen Körper mehr, welcher

der Sphäre entsprechen könnte. Übrigens habe ich oben schon er-

wähnt, daß die Sphäre öfters in die Länge gestreckt gefunden wird,

in welcher Form der Beginn ihrer Umgestaltung zum Ring gesucht

werden kann.

Das Sphärenband bei einem eingeschnürten Kern, dessen Längs-

Fig. 5.
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achse horizontal liegt, ganz um den Hals der Einschnürung zu ver-

folgen und seine Eingnatur zu konstatieren gelingt allerdings bei der

Größe der Kerne, zumal in den Anfangsstadien der Teilung, wo die

Brücke zwischen beiden Tochterkernen noch einen beträchtlichen Durch-

messer hat, nur an sehr dicken Schnitten. An dünneren Schnitten,

wie man sie gewöhnlich braucht, ist die Beobachtung dieses Verhält-

nisses dadurch erschwert, daß diese einen sich teilenden Kern, selbst

wenn dieser mit seiner Längsachse genau in der Schnittebene liegt,

in der Regel zweimal , nicht selten aber auch dreimal treffen. Will

man sich deshalb an dünneren Schnitten von der Ringnatur der Sphäre

überzeugen, ist man genötigt, Serien zu schneiden. Wenn dann ein

sich fragmentierender Kern der Länge nach durch das Messer in zwei

Hälften zerlegt wird, kann man an den zwei aufeinanderfolgenden

Schnitten (Fig. 6, 7) leicht konstatieren, daß in dem ersten von beiden

Fig. 6. Fig. 7.

(Fig. 6) ein helles Band über, im zweiten (Fig. 7) unter die Ein-

schnürungsstelle wegläuft. Dasselbe schmiegt sich der Kernsubstanz

ziemlich dicht an und liegt in beiden Schnitten mit seinen Enden in

der durch den Kern gelegten Schnittebene. Aus einer Kombination

beider Bilder ergiebt sich, daß das Sphärenband einen ununterbrochenen

Ring rund um die Einschnürungsstelle herum bildet.

Von dieser Thatsache kann man sich endlich auch auf das be-

stimmteste überzeugen an Schnitten, die einen eingeschnürten Kern in

der Mitte senkrecht zur Längsachse getroffen und das Mittelstück mit

der Stelle der stärksten Einschnürung herausgeschnitten haben. Wäh-
rend man in den vorher beschriebenen Bildern, wo die Längsachse der

Durchschnürung parallel der Ebene des Objekttisches lag, den Sphären-

ring von der Kante sah, ist seine Ebenej etzt (Fig. 8) horizontal ge-

legen. Er kommt also auf solchen Schnitten bei einer einzigen Ein-

stellung ganz zur Anschauung. Die dem Auge zugekehrte Öffnung

desselben ist von einer chromatischen Scheibe ausgefüllt. Zwischen

dieser und dem Sphärenband ist meist ein geringer Zwischenraum zu



634

konstatieren. Die Substanz des Sphärenringes ist nicht immer auf

alle Punkte der Peripherie gleichmäßig verteilt, sondern zuweilen stellen-

weise stärker angehäuft.

Daß es sich bei den eben beschriebenen Bildern wirklich um das

Mittelstück eines eingeschnürten Kernes handelt, läßt sich an Serien

leicht feststellen; meistens kann man aber auch durch Heben und

Senken des Tubus durch die Dicke des Schnittes hindurch deutlich

verfolgen, wie die Kernscheibe von der Stelle an, wo sie von dem

Sphärenring umlagert ist, nach oben und unten oder wenigstens in

einer Richtung (Fig. 9) sich allmählich kegelförmig verbreitert. Fig. 8

und Fig. 9 geben solche Bilder von den Mittelstücken eingeschnürter

Fig. 8. Fig. 9.

Kerne wieder. Fig. 8 ist bei Einstellung auf die Ebene des Sphären-

ringes (s), Fig. 9 von einem anderen Mittelstück, bei wechselnder

Einstellung gezeichnet; in letzterem Fall schienen die Enden des

Sphärenbandes noch nicht miteinander zum Ring verschmolzen zu

sein.

Während die Einschnürungsstelle schmä-

ler wird (Fig. 10), muß der Sphärenring (s),

da er dem Hals der Einschnürung immer ziem-

lich gleich dicht anliegt, dicker werden. Das ist

auch, wie mir scheint, thatsächlich der Fall,

wenn es auch aus den beigegebenen Figuren,

in denen Zellen von verschiedener Größe mit ver-

schieden großen Kernen und, deshalb wohl auch,

Sphären abgebildet sind, nicht hervorgeht.

Über das Verhalten der Sphäre in den End-

stadien der Teilung, in welchen die Kernzer-

schnürung meist in einer Richtung stärker fort-

schreitet, habe ich mir völlige Klarheit noch nicht verschafien können.

Ich will deshalb mit der Beschreibung desjenigen Stadiums fortfahren,

Fig. 10. Von dem oberen

Tochterkern ist ein Stück

durch den Schnitt fortge-

nommen ; s Sphärenring.
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wo die Brücke zwischen beiden Tochterkernen bereits durchgerissen
ist. Zu dieser Zeit liegt die Sphäre der Mitte der Längsachse der
früheren Durchschnürung gegenüber. Anfangs gehen noch von den
beiden Kernen dünne Zipfel auf sie zu. Diese werden später einge-

zogen und die Kerne runden sich ganz ab. Die Sphäre hat in vielen

Fällen in der Ansicht von der Seite die Gestalt eines Dreiecks, welches
mit einer Spitze zwischen die beiden Kerne eingelagert ist.

Solche zweikernige Zellen habe ich besonders häufig im Frühjahr
(März, April) gefunden zu einer Zeit, wo Mitosen der Spermatogonien
nur erst ganz vereinzelt zur Beobachtung kamen. Die Möglichkeit,

daß die beiden Kerne dennoch aus einer Mitose hervorgegangen seien,

läßt sich, wie mir scheint, vollständig ausschließen. Denn trotzdem
zwei Kerne vorhanden sind, enthält die Zelle dennoch nur eine einzige

Sphäre; wäre die Entstehung der beiden Kerne auf dem Wege der Mitose
erfolgt, hätte es notwendig zur Bildung zweier Sphären kommen
müssen.

Während die Sphäre an der be-

schriebenen Stelle liegt, sendet sie

(Fig. 11) einen feinen Fortsatz aus,

welcher zwischen die beiden Kerne hin-

eingeht. Es liegt nahe, zu vermuten,

daß derselbe zur Bildung der späteren

Zellmembran (Zellplatte?) in irgend

welche Beziehung tritt.

Daß sich an diesen Zustand Zellteilung anschließt, glaube ich an-

nehmen zu dürfen, da ich Follikel finde mit zwei durch eine dünne,

offenbar eben gebildete Membran getrennten Zellen, deren Kerne keine

Spur von Mitose aufweisen. Jedoch steht der Beweis noch dahin, daß
sie wirklich nicht im Anschluß an eine solche entstanden sind. Über
die Teilung der Sphäre, welche also auch hier wie bei den Leukocyten

während der Kernzerschnürung nicht erfolgt, liegen mir bestimmte

Beobachtungen noch nicht vor.

Fig. 11.

Loch kerne.

Lochkerne finden sich besonders im Herbst unter den Spermato-

gonien des Salamanders ziemlich häufig. Über die wahrscheinliche

Entstehung des größten Teiles derselben, die bei ihnen vorkommenden
Lagen und Gestalten der Sphäre und über die Beziehung der Loch-

kerne zur amitotischen Teilung werde ich demnächst an einem anderen

Ort ausführlich berichten.

Schon an dieser Stelle möchte ich auf eine besonders eigentüm-
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liehe und wegen des Verhaltens der Sphäre interessante Forni der-

selben näher eingehen. Neben den einfachen Ringkernen kommen Loch-

kerne vor, deren äußere Kontur an drei Stellen tiefe Einbuchtungen

zeigt. Dieselben bestehen demnach aus drei Portionen, welche durch

Brücken untereinander in Zusammenhang stehen, wodurch ein cen-

trales Loch begrenzt wird. Von diesen sehr seltenen Kernformen sind

mir überhaupt nur ca. 10 zur Beobachtung gekommen. Unter ihnen

waren solche, bei denen die Brücken zwischen den drei Kernportionen

breit und solche, bei denen sie zu dünnen Strängen verschmälert waren.

Außerdem fand ich aber auch Zellen mit drei isolierten Kernen: teils

solche, in denen die Kerne noch kurze, frei endende Zipfel aussandten

teils solche, in denen sie vollkommen rund waren. Es scheint mir

deshalb unzweifelhaft, daß die beschriebenen Ringformen zu einer Zer-

legung des Kernes in drei Stücke führen.

Diese eigentümlichen Ringformen beanspruchen wegen der Be-

ziehung der Attraktionssphäre zu den Einbuchtungsstellen noch ein

besonderes Interesse. Man findet nämlich an der Außenseite des Kerns

in jeder der drei Buchten bei mittlerer Einstellung je einen kleinen,

rundlichen Körper, in dem man beim Bewegen der Mikrometerschraube

den optischen Querschnitt eines dünnen, nicht tingierten Stranges er-

kennt. Über den genaueren Verlauf dieser Stränge, von denen ich

glauben muß, daß sie die Sphäre repräsentieren, habe ich bis jetzt

nichts Sicheres ermitteln können; jedoch schienen sie mir in einigen

Fällen in den zwischen je zwei Kernportionen gelegenen Furchen auf

das centrale Loch zuzugehen.

Schlußbemerkungen.

Über das Verhalten der Attraktionssphäre bei der amitotischen

Kernteilung läßt sich soviel schon jetzt sagen, daß dasselbe kein ein-

heitliches ist. Bei der Fragmentierung der Leukocytenkerne liegt nach

Flemming's Beschreibung die Sphäre den Abschnürungsbrücken gegen-

über ; in anderen Fällen von Amitose, z. B. der von Brandt beschrie-

benen Schwärmerbildung bei den Radiolarien, läßt sich ein solches Ver-

halten wie in den Spermatogonien mit Wahrscheinlichkeit ausschließen.

Bei der Fragmentierung der Leukocytenkerne fällt es, wenn man

das Verhalten der Sphäre ins Auge faßt, schwer, sich eine Vorstellung

zu bilden, in welcher Weise dieselbe bei der Kernzerlegung mechanisch

wirksam sein könnte. Betrachtet man dagegen ihre Beteiligung bei

demselben Vorgang in den Spermatogonien, so scheint es kaum mög-

lich, den Gedanken abzuweisen, daß die ringförmige Sphäre einen

mechanischen Einfluß auf die Kernteilung ausübt. Für einen solchen



637

Einfluß spricht auch folgendes : erstens das Dickerwerden des Sphären-

ringes während der Fragmentierung, welches ich bestimmt glaube be-

obachten zu können; und zweitens das Vorhandensein eines Stranges

von Sphärensubstanz in jeder Kernbucht bei den in 3 Teile sich zer-

legenden Ringkernen.

Die Frage, ob der Amitose eine regenerative Bedeutung zukommt,

ist, da es sich um Wirbeltierzellen von so hoher „physiologischer

Dignität" handelt, von ganz besonderem Interesse. Jedenfalls wird

man sehr vorsichtig sein müssen, für das in Betracht kommende Objekt

diese Frage zu bejahen, nachdem Flemming^) kürzlich auseinander-

gesetzt hat, daß die jetzt vorliegenden Kenntnisse über Kernfragmen-

tierungen in Wirbeltiergeweben noch nicht dazu berechtigen, dieselbe

hier für einen Vorgang zu halten, der zur physiologischen Neubildung

von Zellen führt; daß es einstweilen ebensowohl möglich bliebe, solche

Vorgänge als Aberrations- oder Degenerationserscheinungen aufzufassen.

Allerdings verwahrt sich Flemming ausdrücklich dagegen, daß er hier-

mit ein Urteil in letzterem Sinne hätte aussprechen wollen. „Indem

ich", sagt er, „die Hypothese hinstelle, die auf den letzten Seiten aus-

geführt ist, möchte ich mich keineswegs als ihr Vertreter aufthun,

sondern bis auf weiteres ganz neutral bleiben; denn ich glaube, wir

wissen von diesen Dingen noch immer nicht genug, um endgiltig ur-

teilen zu können. Es schien mir aber richtig, darauf hinzuweisen, daß

eine solche Anschauung bei dem jetzigen Stand der Kenntnisse ganz

wohl zulässig ist, und also bei der Beurteilung des Befundes von ami-

totischen Teilungen in irgend welchen Geweben Berücksichtigung ver-

dient."

In diesem Sinne hätte ich die von Flemming ausgesprochene

Hypothese auch in Bezug auf die amitotische Kernteilung im Sala-

manderhoden zu erörtern. Um jedoch hier eine Entscheidung nach

der einen oder andern Richtung hin schon jetzt trefftin zu können,

wären ausgedehntere Untersuchungen nötig gewesen, als ich bis zu

dieser ersten Veröffentlichung anstellen konnte. Ich werde mich des-

halb darauf beschränken, meine Beobachtungen über die Zeit des Vor-

kommens der Amitosen und über ihr Verhältnis zu den Mitosen mit-

zuteilen, da die Thatsachen, welche sich in Bezug auf diese Punkte

ergeben haben, mir für die Beurteilung des ganzen Befundes nicht

ohne Bedeutung zu sein scheinen ; dabei setze ich dann allerdings

voraus, daß das von mir seit einem Jahr untersuchte Material aus ver-

1) W. Flemming, Über Teilung und Kernformeu bei Leukocyten etc.

Arch. f. mikr. Anat., Bd. XXX VII, 1891.
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schiedenen Jahreszeiten groß genug ist, um daraus Schlüsse ziehen

zu können.

Soviel ich wenigstens bis jetzt finde, kommen die Amitosen ver-

hältnismäßig sehr selten zur Beobachtung; reichlich habe ich sie in

Hoden aus dem März und weniger häufig in solchen aus dem September

und Oktober gefunden. Jedoch zeigten keineswegs die Hoden aller

Tiere aus diesen Jahreszeiten Amitosen; wenn man das Glück hat,

auf einen Hoden zu treffen, in dem sie überhaupt vorhanden sind,

findet man sie meist gleich zahlreich. Neben den Amitosen kommen,

selten im Frühjahr, häufiger im Herbst, in denselben Zellen Mitosen

vor; letztere überwiegen von Anfang Mai bis etwa Ende August in

den von mir untersuchten Hoden bei weitem ; daneben kommen Amitosen

nur in ganz vereinzelten Exemplaren vor. Eine Sonderung zwischen

dem Vorkommen der Mitosen und Amitosen in der Weise, daß letztere

auf die älteste Generation der Spermatogonien beschränkt wären, wel-

che durch die blasse diffuse Tinktionsfarbe ihrer Kerne gekennzeichnet

sind, war nicht festzustellen. Im Gegenteil kommen die Araitosen auch

in solchen Zellen vor, welche durch den größeren Chromatinreichtum

ihrer Kerne den großen Spermatocyten näher stehen.

In der verhältnismäßig großen Seltenheit der Amitosen und in

dem Umstand, daß in den Sommermonaten während der Hauptperiode

der Zellteilungen fast nur Mitosen gefunden werden, hat man vielleicht

Hindeutungen darauf zu erblicken, daß die Amitosen zur normalen

Segeneration nicht nötig sind.

Weitere Beiträge zu der Frage nach der Bedeutung der amito-

tischen Kernteilung bei diesem Objekt und zur Morphologie des Tei-

lungsvorganges hoffe ich demnächst liefern zu können.

Untersuchungsmethode.
Lange Vorbehandlung (Flemming) mit HERMANN'scher Lösung

oder FLEMMiNö'schem Gemisch. Einbetten in Paraffin. Färben der

mit Eiweiß aufgeklebten Schnitte mit Safranin-Gentiana, meist zusam-

men mit GiiAM'scher Behandlung; oder Dreifachbehandlung derselben

mit Safranin-Gentiana-Orange nach Flemming. Gute Resultate ergab

auch die Fixation mit HERMANN'scher Lösung und nachherige Re-

duktion mit Holzessig nach Hermann.

Zum Schlüsse spreche ich Herrn Professor Flemming, welcher

mir den Salamanderhoden zur Bearbeitung empfahl, für die Unter-

stützung, die er mir bei dieser Arbeit in jeder Hinsicht zu teil wer-

den ließ, meinen herzlichsten Dank aus. Ein Teil der Untersuchun-
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gen wurde während des Wintersemesters 1890/91 in München im

Laboratorium des Herrn Professor von Kupffer ausgeführt ; während

dieser Zeit fand ich bei Herrn A. A. Böhm Unterstützung und freund-

liche Teilnahme, wofür ich ihm an dieser Stelle herzlich danke.

Kiel, Oktober 1891.
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Erauss, W. C, Some Methods of Treating Nerve Tissues. Proceedings

of the American Society of Microsc, 1891, Vol. XII, S. 116—119.
Leroy, C. J. A., Un moyen simple de verifier le centrage des objectifs

du microscope. Comptes rendus hebdomadaires de 1'academic des sciences,

Tome CXIII, 1891, No. 19, S. 639— 641.

Mercer, A. C, On a mooted Matter in the Use of an Eye-piece in Photo-

micrography. Proceedings of the American Society of Microsc, Vol. XII,

S. 50—56.
Negro, Camillo, Nuovo metodo di colorazione della terminazione nervosa

motrice nei muscoli striati. Bollettino dei Musei di zool. de anatomia

comparata della R. Universita di Torino.

Faulier, Armand B., Note sur un procdd^ permettant de calculer la sur-

face des organes en general et la surface du cerveau en particulier.

Memoires de la soci^te de biologie, 1891, S. 133— 140.

Seaman, W. H., A College Microscope. Proceedings of the American
Society of Microsc, Vol. XII, 1891, S. 67.

Walmsley, W. H., A handy Photomicrographic Camera. Proceedings

of the American Society of Microscop., Vol. XII, 1891, S. 69— 74.

West, C. E., The binocular Microscope of the seventeenth Century.

Proceedings of the American Society of Microsc, Vol. XII, 1891, S. 57

—66.

4. Allgeinelnes.

(Mehrere Systeme. Topographie.)

Fell, G. E., The Influence of Electricity on Protoplasm. Proceedings

of the American Society of Microscopy 1890, Washington 1891, Vol.

Xir, S. 1—34, with 4 Plates.

Griffith, Wardrop, A Case of Transposition of the Thoracic and Abdo-
minal Viscera with congenital Malformation of the Heart and certain

Abnormalities of the Arterial and Nervous System. The Journal of

Anatomy and Physiology, Vol. XXVI, New Series Vol. VI, Part I, 1891,
S. 117—129.

HofTa, Das Transformationsgesetz der Knochen. Verhandlungen des X.
internationalen medicinischen Kongresses zu Berlin, 4.— 9. August 1890,
Bändln, Abteilung 7a, Orthopädie, 1891, S. 40—41 ; Diskussion — S. 48.
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Loeb, Jacques, Untersuchungen zur physiologischen Morphologie der Tiere.

II. Organbildung und Wachstum. Mit 2 Tafeln in Lithographie und
9 Figuren im Text. Würzburg, Hertz, 1891. S». 82 8S. (I. Über

Heteromorphose. Ebenda 1891. 80 SS. 8«. Mit 1 Tafel und 3 Figuren.)

Strasburger, Ed., Das Protoplasma und die Reizbarkeit. Rede zum An-
tritt des Rektorates der rhein. Friedrich-Wilhelms-Universität am 18.

Oktober 1891. Jena, G. Fischer, 1891. 8». 38 SS. 1 M.

SzendeflFy, A., Beobachtung 100 Neugeborener. Kgl. Gesellschaft der

Ärzte in Budapest. Sitzung vom 24. Oktober 1891. Wiener medici-

nische Presse, Jahrg. XXXII, 1891, No. 45, S. 1717. (Gewichtsver-

hältnisse mit Rücksicht auf Nabelschnur, Verdauungstractus , Augen,

Mund und Genitalien.)

Thompson, Richard, Second annual Report of the Committee of Collective

Investigation of the Anatomical Society of Great Britain and Ireland

for the Year 1890/91. The Journal of Anatomy and Physiology, Vol.

XXVI, New Series Vol. VI, 1891, Part 1, S. 76—93.
Verworn, Max, Gleichgewicht und Otolithenorgan. Med. Habilitations-

schrift Jena. 50 SS. Bonn 1891.

5. Zellen- und Gewebelehre.

Batelli, A., Glandule saiivari dei Trampolieri. Atti e rendiconti d. Ac-

cadem. med.-chirurg. di Perugia, 1890, Vol. II, S. 94—102.
Ehrmann, S., Zur Physiologie der Pigmentzellen. Vorläufige Mitteilung.

Centralblatt für die Physiologie, Band V, 1891, No. 14, S. 377—378.
Frenzel, Joh., Notiz über den Wassergehalt des Muskelfleisches. Biolo-

gisches Centralblatt, Band XI, 1891, No. 20, S. 619—626.
Frenzel, Johannes, Die nukleoläre Kernhalbierung, eine besondere Form

der amitotischen Kernteilung. Biologisches Centralblatt, Band X, 1891,

No. 22, S. 701—704.
Geberg, A., Zur Kenntnis des FLisMMiNo'schen Zwischenkörperchens.

Anatom. Anzeiger, Jahrg. VI, No. 22, S. 623—625. 1 Abbildung.

Griesbach, H., Beiträge zur Kenntnis des Blutes. Mit 2 Tafeln. II. Über

die amöboiden Zellen des Blutes und ihre Beteiligung an der Gerinnung

desselben. IV. Plasmoschise der Blutzellen von Astacus und Anodonta.

Archiv für die gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere, Band 50,

1891, Heft 9 und 10, S. 473—505. S. 526—535.
Henneguy, L. F., Nouvelles recherches sur la division cellulaire indirecte.

Avec 1 planche. Journal de l'anatomie et de le physiologie, Ann^e
XXVII, 1891, No. 5, S. 397—423.

Jordan, Edwin O., The Spermatophores of Diemyctylus. Journal of

Morphology, Vol. V, 1891, No. 2, S. 263—270.
Jourdan, Et., Les corpuscles sensitifs et les glandes cutanees des ge-

phyriens inermes. Annales dee sciences naturelles, Zoologie, Annde 59,

S^rie VII, Tome XII, No. 1, 1891, S. 1— 14, avec 1 planche.

Klien, Budolph, Über die Beziehung der RrssEL'schen Fuchsinkörperchen

zu den ALTMANN'schen Zellgranulis. Mit 1 Tafel. Aus dem patholo-

gischen Institut zu Leipzig. Beiträge zur pathologischen Anatomie und

zur allgemeinen Pathologie, Band XI, 1891, Heft 1, S. 125—144.
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Lode, A., Über Spermaproduktion beim Menschen und beim Hunde.

K. K. Gesellschaft der Ärzte in Wien, Sitzung vom 20, November 1891.

(Original-Bericht.) Wiener medicinische tilätter, Jahr^. XIV, 1891,

No. 48, S. 754—755. (Ygl. A. A. Jahrg. VI, No. 18, S. 499.)

Marenghi, E., e Villa, L., Di alcune particolaritä di struttura delle fibre

nervosa midoUare. Eiforma medica, Napoli 1891, Vol. VII, No. 2,

S. 277—279.
Meves, Fr., Über amitotische Kernteilung in den Spermatogonien des

Salamanders und Verhalten der Attraktionssphäre bei derselben. Mit

11 Abbildungen. Anatom. Anzeiger, Jahrg. VI, No. 22, S. 626— 639.

Molisch, Hans, Bemerkung zu J. H. Wakker's Arbeit: Ein neuer Inhalts-

körper der Pflanzenzelle. Berichte der Deutschen botanischen Gesell-

schaft, Jahrg. IX, 1891, Heft 8, S. 270.

Schenk, S. L., Grundriß der normalen Histologie des Menschen für

Ärzte und Studierende, (S. oben Kap. 1.)

8 chub erg, A., Über Zusammenhang von Epithel- und Bindegewebszellen.

Würzburg, Stahel, 1891. 8^. 7 SS. 0,30 M. (Vgl. A, A. Jahrg. VI,

No. 19, S. 528 etc.)

van der Spek, J., Zur Kenntnis der WALDETEE'scheu Plasmazellen und
EHKLicH'schen Mastzellen. Aus Unna's dermatologischem Laboratorium.

Monatshefte für praktische Dermatologie, Band XIII, 1891, No. 9, S.

367— 372.

Stroebe, H., Zur Kenntnis verschiedener cellulärer Vorgänge und Er-

scheinungen in Geschwülsten. Mit 1 Tafel. Aus dem pathologischen

Institute in Freiburg i. B. Beiträge zur pathologischen Anatomie und
zur allgemeinen Pathologie, Band XI, 1891, Heft 1, 8. 1—38.

Valenti, G., Sur l'histogenese de la nevroglie et de la cellule nerveuse

chez quelques poissons chondropt^rygiens. Compte rendu des travaux

d'anatomie, de physiologie et de pathologie du XIV. congres de l'asso-

ciation medicale italienne, Sienne 16—20 aoüt 1891, Archives italiennes

de biologie , Tome XVI, 1891, Fase. 1, S. IX. (Vgl, A, A. Jahrg. VI,

No. 19, S. 528.)

Ziegler, H. E., The biological Import of amitotic (direct) nuclear Di-

vision in the Animal Kingdom. Translated from the Biologisches

Ce tralblatt, Band XI, No. 12 and 13, S. 372—389, July 1891. The
An, als and Magazine of Natural History, Series VI, Vol. VIII, No, 47,

1891, S. 362—380. (Vgl. A. A. Jahrg. VI, No. 16, S. 436.)

Zoja, Luigi et Raffaello, Sur les plastitudes fuchsinophiles (bio-

blastes d'ALTMANu) dans la s^rie auimale. Resum^ des auteurs. Ar-

chives italiennes de biologie, Tome XVI, 1891, Fasc. 1, S. 71— 79.

(Vgl. A. A. Jahrg. VI, No. 19, S. 528.)

6. Bewegnngsapparat.

a) Skelett.

Bernacchi, L., Un case di apparente mancanza congenita della rotula.

Archivio di ortop., Milano 1891, Vol. VIII, S. 12—25.
Bianehi, S., et Marimo, F., Le ossa accessorie nel cranio degli alien ati e

dei delinquenti. Ateneo med. parmense, Parma 1890, Vol. IV, S. 176— 192.
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Bianohi, S., et Marimö, F., Sur quelques anomalies cräniennes des alien^s.

Compte rendu des travaux d'anatomie, de physiologie et de pathologie

du Xiy. congres de l'association mddicale italienne, Sienne 16—20 aoüt

1891. Archives italiennes de biologie, Tome XVI, 1891, Fase. 1, S. VII.

Bianchi, S., Sur le developpement de la squame occipitale et sur le mode

d'origine des diverses formes des os interparietaux et pr^interparietaux

dans le cräne humain, Resum^. Archives italiennes de biologie, Tome
XVI, 1891, Faso. 1, S. 103—108.

Buscalioni, L., La curva dorsale nella colonna vertebrale dell' uorao e

degli animali. Giornale d. R. Accad. di med. di Torino, 1891, 8er. 3,

Tom. XXXIX, S. 199—216. Con 1 tavola.

Herrick, C. L., Metamerism of the Vertebrate Head. The Journal of

Comparative Neurology, Vol. I, 1891, October, S. 203—204.
Hoff a, Das Transformationsgesetz der Knochen. (S. oben Kap. 4.)

Marimo, P., Le coccyx dans le squelette des criminels. Compte rendu

des travaux d'anatomie, de physiologie et de pathologie du XIV. congres

de l'association m^dicale italienne, Sienne 16—20 aoüt 1891. Archives

italiennes de biologie, Tome XVI, 1891, Fase. 1, S. VII—VIII.

Rosenberg, E,, Über einige Entwickelungsstadien des Handskeletts des

Emys lutaria Maesili. (Sep.-Abdr. aus) Morphol. Jahrbuch, Bd. XVIII,

Heft 1, S. 1—34. 1 TafeL

Shufeldt, R. W., A peculiar Character referable to the Base of the Skull

in Pandion. The Auk, Vol. VIll, 1891, No. 2, S. 236—237.

Valenti, G., Sur des os surnum^raires du dos du nez. Compte rendu

des travaux d'anatomie, de physiologie et de pathologie du XIV. con-

gres de l'association me'dicale italienne, Sienne 16—20 aoüt 1891. Ar-

chives italiennes de biologie, Tome XVI, 1891, Fasc. 1, S. IX. (Vgl.

A. A. Jahrg. VI, No. 19, S. 529.)

Williston, S. W., Structure of the Plesiosaurian Skull. Science 1890,

November 7, S. 262.

b) Bänder. Gelenke. Muskeln. Mechanik.

Demeny, G., Ue la forme exterieure des muscles de l'homme dans ses

rapports avec les mouvements executes. Experiences faites par la

chromophotographie. Comptes rendus hebdomadaires de l'acad^mie des

sciences ä Paris, Tome CXIII, 1891, No. 19, S. 657—659.

Fere, Gh., et Demantke, G., Etude sur la plante de pied et en parti-

culier sur le pied plat considere' comme stigmate de d^gene'rescence.

Journal de l'anatomie et de la physiologie, Ann^e XXVII, 1891, No. 5,

S. 431—443. Avec des figures.

Fritsch, Gustav, Weitere Beiträge zur Kenntnis der schwach elektrischen

Fische. Sitzungsber. d. Kgl. preuß. Akad. d. Wissensch. zu Berlin,

1891, Bd. XLIV, S. 941—962. 4 Fig.

Gilis, P., Note sur l'anatomie des muscles scalenes. Comptes rendus heb-

domadaires de la societe de biologie, S^rie IX, Tome III, 1891, No. 33,

S. 781—782.
Paget, Sir J., Defect of one half of the Diaphragm. In his: Stud, old

Case-books, London 1891, S. 149—151. S».
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Paterson, Pectineus Muscle and its Nerve-supply. The Journal of Ana-
tomy and Physiology, Vol. XXVI, New Series Vol. VI, Part 1, 1891,

S. 43—47.
Wolff, J., Mitteilungen über den Klumpfuß. Verhandlungen des X. inter-

nationalen medicinischen Kongresses zu Berlin, 4.— 9. August 1890,

Band III, Abteil. 7», Orthopädie, 1891, S. 78—80. Diskussion: S. 87
— 100.

7. Crefärssystem.

Cassel, Vitium cordis congenitum (Offenbleiben des Foramen ovale, Ste-

nosis arteriae pulmonalis). Berliner medicinische Gesellschaft, Sitzung

vom 25. November 1891. Original - Bericht. Deutsche medicinische

Wochenschrift, Jahrg. XVII, 1891, No. 49, S. 1337.

His, Wilhelm jun.. Die Entwickelung des Herznervensystemes bei Wirbel-

tieren. Abhandlungen der mathematisch-phys. Klasse der Kgl. sächs.

Gesellschaft der Wissenschaften, Band XVIII, 1891, No. 1. 64 SS.

mit 4 Tafeln. 5 M.

Thibaudet, Pierre, Veines de la main et de l'avant-bras. Lille, 1891.

87 SS. Avec 2 planches. 4».

8. Integnment.

Kromayer, Lymphbahnen und Lymphcirkulation der Haut. Aus der

dermatologischen Sektion der 64. Versammlung deutscher Naturforscher

und Ärzte zu Halle a/S., September 1891. Monatshefte für praktische

Dermatologie, Band XIII, 1891, No. 9, S. 359—364.

ßeeker, H., Eine Nachlese zu Ekdl's und Waldeyee's Untersuchungen

über die Haare. Mit 1 Tafel. Neunzehnter Jahresbericht der west-

fälischen Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft für 1890, Münster,

1891, S. 67—72.

9. Dannsystem.

Griffith, Wardrop, A Gase of Transposition of the Thoracic and Ab-
dominal Viscera with congenital Malformation of the Heart and certain

Abnormalities of the Arterial and Nervous System, (S. oben Kap. 4).

Marshall, C, P., Thyreo-glossal Duct or Canal of His, The Journal of

Anatomy and Physiology, Vol. XXVI, New Series Vol. VI, 1891, Part I,

S, 94—99. With 1 Plate,

Massei, P., Pathologie und Therapie des Rachens, der Nasenhöhlen und
des Kehlkopfes mit Einschluß der rhinoskopischen und laryngosko-

pischen Technik. Nach der zweiten Auflage ins Deutsche übertragen
von Emanuel Fink. Band I. Rachen- und Nasenhöhlen, Lieferung 1.

Teil 1. Anatomie und Physiologie. Teil 2. Untersuchung des Rachens
und der Nasenhöhle. Teil 3. Pathologie und Therapie des Rachens
und der Nasenhöhle. Leipzig, Arthur Felix, 1892. 8". S. 1—240.
7 Mk.
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Bidewood, W. R., Air bladder and Ear of British Clupeoid Fishes. The

Journal of Anatomy and Physiology, Vol. XXYl, New Series Vol. VI,

Part I, 1891, S. 26—42.

a) Atmungsorgane

(inklus. Thymus und Thyreoidea).

Bianchi, S., et Cocchi, A., Sur la topographie des bronches par rapport

a la parol posterieure du thorax. Compte rendu des travaux d'anatomie,

de Physiologie et de pathologie du XIV. congres de l'association me-

dicale italienne, Sienne 16— 20 aout 1891 Archives italiennes de bio-

logie, Tome XVI, 1891, Fase. 1, S. II.

Cavazzani, A., De l'innervation vaso-motrice des poumons. Recherches

experimentales. Resume. Archives italiennes de biologie, Tome XYI,

1891, Fase. 1, S. 32—49.

P i 8 e n t i , G., e Viola, G., Contribute alia istologia normale e pato-

logica della glandula pituitaria ed ai rapporti fra pituitaria e tiroide.

(S. unten Kap. IIa.)

Boche, Geo, Contribution ä l'etude de l'anatomie comparee des reservoirs

adriens d'origine pulmonaire chez les oiseaux. These de Paris, 1891.

8«. 124 SS.

Bomiti, G., Noyau cartilagineux dans la parol d'un trajet de fistule bran-

chial chez un homme adulte. Compte rendu des travaux d'anatomie,

de Physiologie et de pathologie du XIV. congres de l'association me-

dicals italienne, Sienne 16— 20 aoüt 1891. Archives italiennes de

biologie, Tome XVI, 1891, Fase. 1, S. VIII.

b) Verdauungsorgane.

Boccardi, Giuseppe, Sur les alterations anatomiques eonsecutives a l'ex-

portation du pancreas chez les chiens. Institut anatomique de l'Univer-

site de Naples. Resume de l'auteur. Archives italiennes de biologie,

Tome XVI, 1891, Fascic. 1, S. 50—58.

Demontporeelet, C, et Decaudin, E., Manuel d'anatomie dentaire hu-

maine et comparee. Paris, Ollier Henry, 1891. 8^. X, 354 SS. avec

85 figures et 4 tables.

Lockwood, C, B., and Bolleston, H. D., The Fossae round the Caecum

and the Position of the vermiform Appendix whit special Reference

to retro-peritoneal Hernia. Communicated to the Anatomical Society

of Great Britain and Ireland. The Journal of Anatomy and Physiology,

Vol. XXVI, New Series Vol. VI, 1891, Part I, S. 130—148.

Miller, W. D., Studies on the Anatomy and Pathology of the Tusks of

the Elephant. Dental Cosmos, 1890, Vol XXII, S. 337. 421. 505.

673, 1891, Vol. XXIII, S. 169. 421.

Schaffer, J., Beiträge zur Histologie menschlicher Organe. I. Duodenum.

IL Dünndarm. III. Mastdarm. Anz. der Kaiserl. Akad. d. Wissenschaften

in Wien, Jahrg. 1891, No. XXV.
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Thomson, John, On congenital Obliteration of the Bile Ducts. Read be-

fore the Edinburgh Obstetrical Society, 14^^ November 1891. With

1 Plate. Edinburgh Medical Journal, No. CDXXXVIII, 1891, December,

S. 523—531.
Turner, Sir William, A Pair of Supernumerary Teeth in the Molar Re-

gion. The Journal of Anatomy and Physiology, Vol. XXVI, New Series

Vol. VI, 1891, Part I, S. 60—61.

10. Ham- und O^eschlechtsorgane.

a) Harnorgane

(inklus. Nebenniere).

Alexander, Carl, Untersuchungen über die Nebennieren und ihre Be-

ziehungen zum Nervensystem. Beiträge zur pathologischen Anatomie

und zur allgemeinen Pathologie, Band XI, 1891, Heft 1, S. 145— 197.

b) Geschlechtsorgane.

Abel, Rudolf, Ein Fall von Pseudohermaphroditismus masculinus mit

sarcomatöser Cryptorchis sinistra. Aus dem pathologischen Institut in

Greifswald. Virchow's Archiv für pathologische Anatomie, Band 126,

Heft 3, 1891, S. 420—437.
Dührssen, Alfred, Beitrag zur Anatomie, Physiologie und Pathologie der

Portio vaginalis uteri. Mit 15 Holzschnitten und 6 Abbildungen. Ar-

chiv für Gynäkologie, Band 41, 1891, Heft 1. 2, S. 259—294.

Jouin, Hermaphrodisme vrai et pseudohermaphrodisme. Bullet, et me-
moir, de la society obst^tr. et gyndc. de Paris, 1891, S. 190— 197.

Jordan, Edwin 0., The Spermatophores of Diemyctylus. (S. oben

Kap. 5.)

Karewski, über einen geheilten Fall von Hypospadie perinealis und über

eine bei Kindern typische Form von Penisfisteln. Archiv für klinische

Chirurgie, Band 42, 1891, Heft 4, S. 885—894.
Wagel, W., Über die Lage des Uterus im menschlichen Embryo. Aus
dem I. anatomischen Institute in Berlin. Mit 5 Abbildungen. Archiv

für Gynäkologie, Band 41, 1891, Heft 1. 2, S. 244—258.

Petit, P., Pseudo-hermaphrodisme par hypospadias perineo-scrotal. N. arch,

d'obst. et de gyn^c, Paris 1891, Vol. VI, S. 297—299, avec 1 planche,

Schwyzer, Arnold, Zur Anatomie der Lageveränderungen des Uterus.

Mit 2 Abbildungen. Archiv für Gynäkologie, Band 41, 1891, Heft 1. 2,

S. 209—221.
Soffiantini, G., II follicolo di Geaaf al suo completo sviluppo 15 giorni

dopo la nascitä. Boll, scient, Pavia 1891, Tom. XIII, S. 20—22.

von Stubenrauch, L., Zwei Fälle von Teilung des Utero-Vaginalkanales.

Mit 1 Tafel. Beiträge zur pathologischen Anatomie und zur allgemeinen

Pathologie, Band XI, 1891, Heft 1, S. 59—70.
Taruffi, C, Sui canali anomali del pene. Bull. d. sc. med. di Bologna,

1891, Ser. 7, Vol. 11, S. 275—301.
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11. Nerrensystem und Sinnesorgane.

a) Nervensystem (centrales, peripheres, sympathisches).

Alexander, Carl, Untersuchungen über die Nebennieren und ihre

Beziehungen zum Nervensystem. (S. oben Kap. 10a.)

Axenfeld, D., La chorda del timpano provvede di fibre specifiche il mar-
gine e la punta della lingua. Atti e rendiconti d. Accad. med.-chir.

di Perugia, 1891, Vol. IV, S. 33.

von Bechterew, W., Zur Frage über die äußeren Assoziationsfasern der

Hirnrinde. Neurologisches Centralblatt, Jahrg. X, 1891, No. 22, S. 682
—684.

Bernheimer, Über einen Befund am Opticus. Verhandlungen des X. inter-

nationalen medicinischen Kongresses zu Berlin, 4.— 9. August 1890,

Band IV, Abteilung 10, Augenheilkunde, 1891, S. 148—149.
Bernheimer, Zur Kenntnis der Anatomie der Sehnervenwurzeln des

Menschen. Verhandlungen des X. internationalen medicinischen Kon-
gresses zu Berlin, 4.—9. August 1890, Band IV, Abteilung 10, Augen-
heilkunde, 1891, S. 149— 151. (Vgl. A. A. Jahrg. VI, No. 19, S. 531.)

Bertelli, Dante, Rapporti della pia-madre con i solchi del midollo spinale

umano. Atti societä toscana di scienze naturali, Pisa, Vol. XII, 1891,

20 SS.

Cavazzani, A., De l'innervation vaso-motrice des poumons. (S. oben
Kap. 9a.)

Cramer, A., Einseitige Kleinhirnatrophie mit leichter Atrophie der ge-

kreuzten Großhirnhemisphäre nebst einem Beitrage zur Anatomie der

Kleinhirnstiele. Nach einem im psychiatrischen Verein zu Berlin ge-

haltenen Vortrage. Beiträge zur pathologischen Anatomie und zur all-

gemeinen Pathologie, Band XI, 1891, Heft 1, S. 39—58. Mit 1 Tafel.

Fish, F. A., The Epithelium of the Brain Cavities. Proceedings of the

American Society of Microscopy, 1890, V^ashington 1891, Yol. XII,

S. 140—145.
Griffin, Montagu, Some Varieties of the last Dorsal and first Lumbar

Nerves. The Journal of Anatomy and Physiology, Vol. XXVI, New
Series Vol. VI, Part I, 1891, S. 48—55.

Hadden, W. B., and Ballance, C. A., Experimental Observations on the

Brain of the Monkey. St. Thomas Hospital Reports 1889/90, 1891,

New Series Vol. XIX, S. 273—285.
Herrick, C. L., and Judson, C, Contributions to the Morphology of the

Brain of Bony Fishes. I. Siluridae. V^ith 1 Plate. The Journal of

Comparative Neurology, Vol. I, 1891, October, S. 211—228. — II. C. L.

Hebeick, Studies on the Brain of some American Fresh Water-Fishes.

Ebenda S. 229—245. With 3 Plates.

His, Wilhelm jun., Die Entwickelung des Herznervensystems bei

Wirbeltieren. (S. oben Kap. 7.)

Kaiser, Otto, Die Funktionen der Ganglienzellen des Halsmarkes. Mit
Figuren im Text und 19 Tafeln. Von der Utrechter Gesellschaft für

Kunst und Wissenschaft gekrönte Preisschrift. Haag, Martin Nijhoff,

1891. gr. 8». III, 81 SS. 40 M.



652

von Kupflfer, C, The Development of the Cranial Nerves of Vertebrates.

Report read at the Meeting of the Anatomical Society at its fifth an-

nual Session at Munich May 18, 1891. Translated by Oliver S. Strong

from Advance Sheets. The Journal of Comparative Neurology, Vol. I,

1891, October, S. 246—264. (To be continued.)

Langdon, F. W., The Arachnoid of the Brain. Read before the Asso-

ciation of American Anatomists at the annual Meeting, Boston, De-

cember 29, 1890, and reprinted from the New York Medical Record,

August 15, 1891. The Journal of Comparative Neurology, Vol.1, 1891,

October, S. 205—210. With Figures.

Mitroplianow, P., Sur la formation du systeme nerveux periph^rique des

vertebres. Comptes rendus hebdomadaires de I'acad^mie des sciences.

Tome CXIII, 1891, No. 19, S. 659— 662.

Meynert, Theodor, Sammlung von populär-wissenschaftlichen Vorträgen

über den Bau und die Leistungen des Gehirnes. Die Bedeutung des

Gehirns für das Vorstellungsleben. — Zur Mechanik des Gehirnbaues.

— Über die Gefühle. — Nachruf an Rokitansky. — Über den Wahn.
— Über die Bedeutung der Stirnentwickelung. — Mechanik der Phy-

siognomik. — Gehirn und Gesittung. — Nachruf an Bamberger. —
Das Zusammenwirken der Gehirnteile. — Über künstliche Störungen

des psychischen Gleichgewichts. Wien, Leipzig, Braumüller, 1892. 8".

VIII, 255 SS.

Mouret, S., Sur la teile choroidienne du 4*^ ventricule et les communi-
cations des espaces sous-arachnoidiens avec les ventricules c^r^braux.

MontpeU. m^d., 1891, Serie V, Tome XVII, S. 32—40.
Paterson, Pectineus Muscle and its Nerve-supply. (S. oben Kap. 6b.)

Pisenti, G., e Viola, G., Contributo alia istologia normale e patologica

della glandula pituitaria ed ai rapporti fra pituitaria e tiroide. Atti e

rendiconti d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1890, Vol. II, S. 103—110.

Popeseu, On the medulla oblongata. Inst, de chir., Bucuresci 1891, S.

112—122.

Predieri, A., La sintesi delle variazioni presentate dalla superficie del

cervello umano. Rivista sperimentale di freniatria, 1891, Vol. XVII,
S. 59—75. Con 6 tavole.

Sclimidt, F., Die Entwickelung des Centralnervensystems bei den Pulmo-
naten. Sitzungsberichte der Naturforschenden Gesellschaft bei der Uni-

versität Dorpat, 1890.

Turner, C. H., Morphology of the Avian Brain. (Continued.) The Journal

of Comparative Neurology, Vol. I, 1891, October, S. 265—286. (Vgl.

A. A. Jahrg. VI, No. 14 u. 15, S. 385.)

Valenti, Giulio, Contributo alio studio delle scissure cerebrali. Atti della

societa toscana di scienze natural!. Vol. XI, S. 137— 172.

Wilder, Burt G, The Morphological Importance of the membranous or

other thin Portions of the Parieties of the Encephalic Cavities. Read
at the Meeting of the Association of American Anatomists, September 24,

1891. The Journal of Comparative Neurology, Vol. I, 1891, October,

S. 201—203.
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b) Sinnesorgane.

Variot, G., Un cas de malformation congenitale et un cas d'anomalie du

pavilion de I'oreille chez des enfants. Gazette medical e de Paris, An-

nee 62, Serie VII, Tome VIII, 1891, No. 46, S. 541—543.
Andrews, E. A., Compound Eyes of Annelids. Journal of Morphology,

"

Vol. V, 1891, No. 2, S. 271—299. With 2 Plates. (Vgl. A, A. Jahrg. VI,

No. 18, S. 507.)

Bertelli, D., Contribution ä la structure de la couche moyenne de la

membrane tympanique chez le cobaye. Compte rendu des travaux

d'anatomie, de physiologie et de pathologie du XIV. congres de I'asso-

ciation medicale italienne, Sienne 16—20 aout 1891. Archives italiennes

de biologie. Tome XVI, 1891, Fasc. 1, S. II.

Faravelli, Emilio, Sur un muscle k fibres lisses observ^ dans la

zone ciliaire de I'oeil du Thynnus vulgaris. Avec 1 planche. Archives

italiennes de biologie. Tome XVI, 1891, Fasc. 1, S. 65—71. (Vgl.

vorige No. des A. A., S. 618.)

Nuel, De I'endothelium de la chambre ant^rieure. Titelangabe. Veröffent-

licht in Archives d'ophthalmologie. Tome X, No. 4, S. 309. Verhand-

lungen des X. internationalen medicin. Kongresses zu Berlin, 4.—9.

August 1890, Band IV, Abteil. 10, Augenheilkunde, 1891, S. 93.

Ride wo od, "W. R., Air bladder and Ear of British Clupeoid Fishes.

(S. oben Kap. 9.)

Willem, M. Victor, On the Structure of the Ocelli of Lithobius. The

Annals and Magazine of Natural History, Series VI, Vol. VIII, 1891,

No. 48, S. 482—483.
Ziem, Über das Sch-wellgewebe des Auges. Virchow's Archiv für patho-

logische Anatomie, Band 126, Heft 3, 1891, S. 467—484.

13. Entwlekelungsgeschichte.

(8. auch Organsysteme.)

von Bedriaga, J., Mitteilungen über die Larven der Molche. (Schluß.)

Zoologischer Anzeiger, Jahrg. XIV, 1891, No. 377, S. 397—404. (Ver-

gleiche frühere Nummern.)
Bernard, Henri, und Bratuscheck, Karl, Der Nutzen der Schleimhüllen

für die Froscheier. Aus dem zoologischen Laboratorium der Univer-

sität Jena. Biologisches Centralblatt, Band XI, 1891, No. 22, S. 691

—694.
Buddeberg, Beobachtungen über Lebensweise und Entwickelungsgeschichte

einheimischer Käferarten. (Mordellistena brevicauda Boh. ; Rhynchites

aequatus L. ; Apion Buddebergi Bodel. ; Baris cuprirostris Sohk.) Jahr-

bücher des nassauischen Vereines für Naturkunde, Jahrg. 44, 1891,

S. 7—15.
Bumpus, Hermon Carey, The Embryology of the American Lobster.

Journal of Morphology, Vol. V, 1891, No. 2, S. 215—262. With 6 Plates.

Clarke, Samuel Pessenden, The Habits and Embryology of the American

Alligator. Journal of Morphology, Vol. V, 1891, No. 2, S. 181—214.
With 5 Plates.
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Giacomiui, Q-., Sur le developpement du Seps chalcides. Compte rendu

des travaux d'anatomie, de physiologie et de pathologie du XIV. con-

gres de rassociation me'dicale italienne, Sienne 16— 20 aout 1891. Ar-

chives italiennes de biologie, Tome XVI, 1891, Fasc. 1, S. VI—VII.

(Vgl. A. A. Jahrg. VI, No. 19, S. 548.)

Hegelmaier, Fr., Über partielle Abschnürung und Oblitteration des Keim-

sackes. Mit 1 Tafel. Berichte der Deutschen botanischen Gesellschaft,

Jahrg. IX, 1891, Heft 8, S. 257—266.

Korscheit, E., und Heideck, Lehrbuch der vergleichenden Entwicke-

lungsgeschichte der wirbellosen Tiere. (S. oben Kap. 1.)

Ludwig, Hubert, On the Development of Holothurians. Translated

from the Mathematische und naturwissenschaftliche Mitteilungen aus

den Sitzungsberichten der Kgl. preuß. Akademie der Wissenschaften

zu Berlin, 1891, Heft 2. The Annais and Magazine of Natural History,

Series VI, Vol. VIU, 1891, No. 48, S. 413—427. (Vgl. A. A. Jahrg. VI,

No. 17, S. 477.)

Morgan, T. H., A Contribution to the Embryology and^ Phylogeny of

the Pycnogonids. With 8 Plates. Studies from' the Biological Labo-

ratory, Baltimore, John Hopkins University, Vol. V, No. 1, 1891, S. 1

—76.

Bomiti, G., Sur I'anatomie du placenta dans la grossesse abdominale.

Compte rendu des travaux d'anatomie, de physiologie et de pathologie

du XIV. congres de I'association m^dicale italienne, Sienne! 16—20 aout

1891. Archives italiennes de biologie. Tome XVI, 1891, S. VIIL

Busso, Aehille, Die Keimblätterbildung bei Amphiura squamata Sabs.

Zoologischer Anzeiger, Jahrg. XIV, 1891, No, 377, S. 405—407. Mit

3 Abbildungen. (Vgl. A. A. Jahrg. VI, No. 18, S, 508.)

Soffiantini, G,, II foUicolo di Gbaaf al suo complete sviluppo 15 gi-

orni depo la nascitä, (S. oben Kap. 10b.)

Spencer, W. B., Formation of a double Embryo in the Hen's Egg.

With 1 Figure. Proceedings of the Royal Society of Victoria, Vol. II,

1890, S. 113—115.

Thomas, A. P. W., Preliminary Note on the Development of the Tua-

tara (Sphenodon punctatum). New Zealand Journal of Science, Vol. I,

1891, No. 1, S. 27—30.

Westhoff, Entwickelungsgang der Salamander .(^alanaandra maculosa).

Titelausgabe. (Vortrag kommt in Westfalen's Tierleben, Band III, zum
Abdruck.) Neunzehnter Jahresbericht des westfälischen Provinzial-Ver-

eins für Wissenschaft und Kunst für 1890, Münster 1891, S. 6.

WolterstorflF, W., Vollständige Entwickelung eines Frosches (Hylodes?)

im Ei. Jahresbericht und Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen

Vereins in Magdeburg für 1890, 1891, S. 317— 318.

Zehnter, Leo, Beiträge zur Entwickelung von Cypselus melba nebst bio-

logischen und osteologischen Details. Berlin, 1890. 8^. 36 SS. mit
1 Tafel. lanugural-Dissertation von Bern.



655

13. Mlfsbildungen.

(S. auch Organsysteme.)

Bein, Georg, Zweiundfiinfzig Fälle von Hasenscharten. Bern, 1890. 8'^.

57 SS. mit 1 Tafel. Inaugural-Dissertation.

Bianchi, S., Intorno alle anomalie di conformazione del corpo umano.
Atti di E. Accad. di fisiocrit. in Siena, 1891, Serie IV, Tome III, S. 89
—97.

Broca, A., Bec-de-lievre supdrieur. Absence du tubercule median. Bulletins

de la societe anatomique de Paris, Annee LXVI, Se'rie Y, Tome VI,

1891, No. 18, S. 534—537. Avec figures.

Cholmogorofif, S., Ein Fall von seltener Mißbildung. Mit 4 Holzschnitten.

Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Band XXII, 1891, Heft 2,

S. 296—302.
Chrystie, T. M. L., Congenital Club-foot with Absence of the great Toe

and contagious Bones of tbe right Instep. Bead at the Meeting of

the American Orthopedic Association held in "Washington, September
22—25, 1891. The Medical News, Vol. LIX, 1891, No. 18 = Whole
No. 981, S. 510—511. With 3 Figures.

Cunningham, W. M., Eeport of a Case of Monstrosity. Alabama Medical

and Surgical Age, Anniston, 1890/91, Vol. Ill, S, 280—283.
Grotind, W. E., Two Monstrosities with a strong History of maternal

Impression. Northwest-Lancet, St. Paul, 1890, Vol. XI, S. 250.

Gueniot, Cerveau rudimentaire ehez un enfant microcephale. Details

ne'croscopiques. Bulletin de Tacad^mie de m^decine, 1891, S^rie III,

Tome XXVI, S. 155—160.
Jaboulay, Absence de communication entre I'intestin grele et le gros in-

testin. Anomalie vasculaire, role des vaisseaux dans les vices de con-

formation. Province medicale, Lyon, 1891, Tome V, S. 333.

Langwill, Hamilton G., Case of imperforate Anus; inguinal Colotomy.

Edinburgh Medical Journal, No. CDXXXVII, 1891, S. 434—435.
Landois, H., Über ein Hauskätzchen mit 1 Kopfe, 2 Leibern, 8 Beinen

und 2 Schwänzen. Neunzehnter Jahresbericht des westfälischen Pro-

vinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst für 1890, Münster 1891,

S. 9.

Mason, Arthur, An unusual Case of congenital Malformation. The Lancet,

1891, VoL II, No. 21 = Whole No. 3560, S. 1162—1163. With 1

Figure. (Umbilical Cord, Labia majora, prolapsed Bowel, Vaginal Ope-

ning, Point from which Faeces exscaped.)

Poulalion, S. A. Marius, Note sur un cas d'ectrodactylie congenitale

avec absence totale du me'tacarpien correspondant (ectromdUe de I'au-

riculaire et du cinquieme mdtacarpien du cot4 gauche). Presentation

du sujet et communication ä la socidte d'anthropologie dans la stance

du jeudi 4 decembre 1890. Archives gdnerales de mödecine, 1891, No-
vembre, S. 548— 563.

Badecki, G., Siebenmonatliche Frucht mit Mißbildungen. (Nur eine Augen-
höhle; Nase durch ein undurchlöchertes Hautknöpfchen angedeutet;

Mundöffnung fehlt. 2 vollkommene Kiemenbögenfisteln.) Protokolle
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der Gesellschaft praktischer Ärzte in Kiga. 1165. Sitzung am 4. Sep-

tember 1891. St. Petersburger medicinische Wochenschrift, Jahrg. XVI,
Neue Folge Jahrg. VIII, 1891, No. 42, S. 384.

Rydygier, L., Demonstration von Abbildungen seltener Fälle von Miß-

bildungen. iMit 8 Figuren. 1) Verwachsung der vier Zehen an beiden

Füßen; Verwachsung des 3. und 4. Fingers der linken Hand; Mangel

des Daumens; angeborener Leistenbruch. Bandartige, mehrfach durch-

brochene Verwachsung der Schleimhaut des Processus alveolaris mit

dem Unterkiefer. 2) Beide Vorderarme fehlen, rechte XInterextremität

nur fleischiger Appendix. Archiv für klinische Chirurgie, Band 42,

1891, Heft 4, S. 769.

Saint-Ange, Martin, Monstre phocomele avec anomalies internes. Avec
2 planches. Journal de l'anatomie et de la physiologic, Annee XXVII,
1891, No. 5, S. 424—430.

Schlegel, Johannes, Zur Kasuistik des angeborenen Darmverschlusses und
der fötalen Peritonitis. Beobachtung aus dem JENNEE'schen Kinder-

spital in Bern. Uster-Zürich, 1891. S^. 48 SS. Inaugural-Disser-

tation von Bern.

Variot, G., Un cas de malformation congenitale et un cas d'anomalie

du pavilion de l'oreille chez des enfants. (8. oben Kap. IIb.)

14. Physische Anthropologie.

(Rassenanatomie.)

Benedikt, Moriz, Anthropologischer Befund bei dem Muttermörder Rai-

mund Hackler. Vorläufige Mitteilung. Wiener medicinische Presse,

Jahrg. XXXII, 1891, No. 45, S. 1693— 1698. Mit 4 Figuren.

fiianchi, S., et Marimo, F., Sur quelques anomalies cräniennes des

alienes. (S. oben Kap. 6a.)

Bianchi, S., et F. Marimo, Le ossa accessorie nel cranio degli alienati

e dei delinquents (S. oben Kap. 6a.)

Charles, R. Havelock, Craniometry of some of the Outcastle Tribes of

the Panjab. The Journal of Anatomy and Physiology, Vol. XXVI,
New Series Vol. VI, Part I, 1891, S, 1—25.

Marimo, F., Le coccyx dans le squelette des criminels. (S. oben Kap. 6a.)

Müller, P. Max, Address to the Anthropological Section of the British

Association at the Meeting held at Cardiff in August 1891. The Journal

of Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol. XXI,
1891, No. 2, S. 172—192.

Finches, T. G., Upon the Types of the Early Inhabitants oi Mesopoto-
mia. The Journal of the Anthropological Society of Great Britain and
Ireland, Vol. XXI, 1891, No. 2, S. 86—97. Diskussion: — S. 99.

15. Wirbeltiere.

Boulenger, G. A., Eupodosaurus longobardicus. The Annals and Maga-
zine of Natural History, Series VI, Vol. VIII, No. 47, 1891, S. 407.
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Bouvier, E, L., Quelques caracteres anatomiques de rHyperoodon rostra-

tu8. Comptes rendus hebdomadaires de racad^mie des sciences, Tome
CXIII, 1891, S. 563—565.

Davis, James W., On the Discovery of a new Species of fossil Fish
(Strepsodus Brockbanki) in the Upper Coal Measures Limestone of Le-
venshulme. Xo. 6 Group from the Railway Cutting at Levenshulrae near
Manchester. Communicated by William Brockbank. Memoirs and Pro-

ceedings of the Manchester Literary and Philosophical Society, 1890/91,

Series IV, Vol. IV, No. 5, S. 427— 429.

Flower, W. A., and Lydekker, E., An Introduction to the Study of

Mammals, living and extinct, London and Edinburgh, Black, 1891.
80. 766 SS. (Wiederholt.) (Vgl. A. A. Jahrg. VI, No. 17, S. 479.)

Forsyth-Major, Considdrations nouvelles sur la faune des vertebras du
miocene superior de Tile de Samos. Comptes rendus hebdomadaires de

Taeademie des sciences. Tome CXIII, 1891, No. 18, S. 608— 610. (Vgl.

A. A. Jahrg. VI, No. 17, S. 478.

Franck, L., Handbuch der Anatomie der Haustiere mit besonderer Be-

rücksichtigung des Pferdes. 3. Auflage, durchgesehen und ergänzt von

P. Maetin. Lieferung 2, S. 161— 320, mit Abbildungen. Stuttgart,

1891, Schickhardt und Ebner. 4 M.

Hofifer, Eduard, Linker ünterkieferast eines vorweltlichen Bären aus der

sog. Wachsecker Höhle am Hochlantsch. XXXVIII, Jahresbericht der

steiermärkischen Landesoberrealschule in Graz 1889.

Hofifer, Eduard, Eine ungeschwänzte (stummelschwänzige) Katze mit
Kaninchenhabitus und mit nur 4 Schneidezähnen. XXXVIII. Jahres-

bericht der steiermärkischen Landesoberrealschule in Graz 1889.

Huidekoper, R. S., Age of the Sheep and Goat, Prom Advance Sheets

of Age of the Domestic Animals. With Figures. (Zähne, Hörner.) The
Journal of Comparative Medicine and Veterinary Archives, Vol. XII,

1891, No. 11, S. 623—630.
Jaekel, Otto, Die Selachier aus dem oberen Muschelkalke Lothringens.

Mit 4 Tafeln in Lichtdruck. Abhandlungen zur geologischen Spezial-

karte von Elsaß-Lothringen, Band III, Heft IV, S. 275—322. Straß-

burg, 1889. 8°.

Lanzilotti, Buonsanti A,, Contribuzioni all' anatomia degli animali do-

mestici, La Cliuica veterin., Ann. XIII, 1890, No. 6. 8. 9 e 10.

Fase. 1. Milano. Agnelli, 1890. 83 SS. in Buchform.

Beiss, M. O., Zur Kenntnis des Skelettes der Acanthodinen. I. Geogno-
stische Jahreshefte, Jahrg. III, 1890.

Seeley, H. G., Researches on the Structure, Organization and Classification

of the fossil Reptilia. VII. Further Observations on Pareiasaurus. Na-

ture, Vol. XLIV, 1891, No. 1126, S. 93.

Werner, Franz, Iiiologische Studien an Reptilien. Biologisches Central-

blatt, Band XI, 1891, No. 22, S. 694—700.
W i 1 1 i s 1 n , S. W., Structure of the Plesiosaurian Skull. (S. oben Kap. 6a.)

A Cimloliosaurus from the Niobarra Cretaceous of Kansas. The American

Naturalist, Vol. XXV, 1891, No. 295, 8. 653.
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Aufsätze.
Nachdruck verboten.

Das (xeWfs von Didelphys,

ein Beitrag zur Entwickelungsgescliiclite des Beuteltiergebisses ').

Von Willy Kükenthal iu Jena.

Mit 8 Abbildungen.

Für Didelphys wird ganz allgemeiü die Zahnformel flff ange-

nommen. Der Zalinwechsel ist auf einen Zahn, den letzten Prämolar

beschränkt, wie von Gervais und Flower für die Beuteltiere zuerst

aufgefunden wurde. Es wurde dadurch die ältere Anschauung, daß

die sämtlichen Zähne der Beuteltiere mit Ausnahme der vier Mo-

laren dem Zahnwechsel unterworfen seien, endgültig beseitigt. Nun

entstand aber die Frage, als was denn das Gebiß der Beutler aufzu-

fassen sei, ob es der Milchzahnserie oder dem bleibendem Zahnsatz

der anderen Säugetiere entspreche. Während Owen mehr der ersten

Ansicht zuneigte, wurde von Flower die zweite verfochten, und da-

mit der Grund zu der Anschauunj^ gelegt, daß die Milchbezahnung

eine sekundäre Erwerbung seitens der Säugetiere sei , die bei den

Beuteltieren erst in einem Falle (bei Präm. 3) auftrete. Obwohl die

Schlußfolgerung Flowers durchaus nicht allgemein angenommen

wurde, gewann die Auifassung der Beuteltierbezahnung als der blei-

benden oder, besser gesagt, der zweiten Zahnserie zugehörig allge-

meine Geltung. So nimmt Winge ^), welcher sonst den Zahnwechsel

im Gegensatze zu Flower als eine alte, von den niedereren Wirbel-

tieren ererbte Einrichtung auffaßt, an, daß das Milchgebiß bei den

Beuteltieren verloren gegangen ist bis auf einen Milchzahn, den Vor-

gänger des dritten Prämolaren. Das Gebiß der Beuteltiere würde

1) Das Hauptresultat meiner Untersuchungen, welches den Gegen-

stand einer am 30. Mai dieses Jahres in der Aula unserer Universität

gehaltenen Rede bildete, habe ich bereits in einem unlängst in dieser

Zeitschrift erschienenen Aufsatze („Einige Bemerkungen über die Säuge-

tierbezahnung", Anat. Anz. 1891, p. 369) erwähnt, sehe mich aber, da

sich die Drucklegung meiner ausführlichen Darlegungen in Folge des

Setzerstreikes verzögert, schon jetzt veranlaßt, an dieser Stelle eine etwas

eingehendere Begründung meiner Behauptungen wenigstens für die Beu-

teltiere zu geben.

2) Hebluf Winge, Om Pattedyrenes Tandskifte, isaer med Hensyn
til Taendernes Former. Vidensk. Meddel. fra den naturh. Foren, in

KjöbenhavD 1882, p. 52.



659

daher auf eine höhere Stufe zu stellen sein als das der meisten an-

deren Säuger. „Wenn aber gegen alle Wahrscheinlichkeit sich zeigen

würde, daß die betreffenden Zähne bei den Beuteltieren ontogenetisch

und phylogenetisch niemals Vorgänger gehabt haben, würden sie den

Milchzähnen bei anderen Säugetieren entsprechen, aljer es würden der-

art ausgebildete Milchzähne sein, daß sie in Hinsicht auf ihre Form
u. s. w. mit den Zähnen der zweiten Serie bei anderen Säugetieren

verglichen werden müßten."

Eine weitere, sehr wesentliche Förderung erfuhr die Kenntnis des

Reuteltiergebisses durch die Arbeit von Oldfield Thomas^). Die

Homologien der einzelnen Zähne werden darin festgestellt, und als

Typus der Beutlerbezahnung wird ein Gebiß bezeichnet mit 5 Incisiven,

1 Caninus, 4 Prämolaren und 4 Molaren. Indem Reduktionen ein-

traten, bildeten sich die Gebisse der einzelnen Beuteltiere aus, das

von Didelphys entstand , indem der zweite Prämolar verloren ging.

Der mit einem Vorgänger versehene dritte Prämolar ist daher eigent-

lich als Prämolar 4 zu bezeichnen. Wie Flower, so faßt auch Tho-
mas das Milchgebiß als eine sekundäre Erwerbung innerhalb der

Säugetierklasse auf und führt diesen Gedanken konsequent durch.

Als verhängnisvoll für seine Theorie bezeichnet er selbst außer an-

derem die ev. Entdeckung des Rudiments eines Nachfolgers bei Beutel-

tierzähnen, die keinen Zahnwechsel aufzuweisen haben.

Dieser Gedanke war es, der mich bei meinen eigenen Untersu-

chungen leitete. Wenn sich im Laufe der Entwickelung rudimentäre

Anlagen von Ersatzzähnen nach innen von später durchbrechenden

Zahnanlagen vorfinden würden, so würde damit der Beweis geliefert

sein, daß die zur Entwickelung kommende Zahnserie nicht, wie bis

dahin allgemein angenommen, der zweiten, sondern der ersten Denti-

tion angehört, damit würde gezeigt werden, daß die Milchbezahnung

nicht als eine sekundäre Neuerwerbung innerhalb der Säugetierklasse

anzusehen ist.

Schon die Thatsache, daß der Milchprämolar 3 ungefähr zu

derselben Zeit durchbricht, wie die anderen Prämolaren, worauf die

Molaren, vom ersten beginnend, erscheinen, und daß der Ersatzprä-

molar 3 sich viel später als die anderen Zähne, besonders als seine

beiden Nachbarn entwickelt 2), läßt der Vermutung Raum, daß der

1) Oldfield Thomas, On tlie homologies and succession of the teeth

in the Dasyuridae, with an attempt to trace the history of the evolution

of mammalian teeth in jieneral. Philosophical Transactions of the Royal

Soc London 1887.

2) Siehe Thomas 1. c, p. 452.
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Milchpräraolar 3 mit den übrigen vor ihm liegenden Zähnen einer ge-

meinsamen Zahnserie angehört. Winge hat diese Schwierigkeit, den

Milchprämolar 3 und die anderen Zähne als zwei verschiedenen Serien

angehörig anzusehen, empfunden und glaubt sie durch die Erklärung heben

zu können, daß die anderen Zähne, trotzdem sie der zweiten Denti-

tion angehören , deshalb gleichzeitig mit dem einzelnen Milchzahn

durchbrechen, weil ihnen Vorgänger fehlen. Volle Klarheit läßt sich

natürlich erst durch eine entwickelungsgeschichtliche Untersuchung

W^^

Fip. 1. Fig. 3. Fig. 4.
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\

Fig. 5. Figj7.

Fig. 6. Fig. 8.

Sämtliche Zeichnungen stellen Frontalschnitte durch Oberkiefer dar.

Fig. 1. Frontalschnitt durch den Oberkiefer eines Didelphysjungen von 1 cm Steiß-

Der Prämolar 3 mit Anlage des Ersatzzahn-Schmelzorganes.

Incisivi 1 und 2 des Oberkiefers eines Didelphysjungen von 3,2 cm Länge.

Incisivus 3 des Oberkiefers eines Didelphysjungen von 2,5 cm Länge.

Incisivus 4 des Oberkiefers eines Didelphysjungen von 3 cm Länge.

Incisivus 5 des Oberkiefers eines Didelphysjungen von 3 cm Länge.

Prämolar 3 des Oberkiefers vom Stadium 3 cm.

Molar 2 des Oberkiefers vom Stadium 3,2 cm
Ersatzzahnanlage des Molaren 2 vom Oberkiefer des Stadiums 3 cm.

Die Zeichnungen sind mit Hilfe der Camera lucida entworfen. Fig. 1 und 8 mit Zeiß

Obj. D. Ok. 2 in der Abbildung um die Hälfte verkleinert. Fig. 2 bis Fig. 7 mit Zeiß Obj.

A. Oc. 2 in der Abbildung um ^/^ verkleinert.

E bedeutet die Anlage des Schmelzorganes der Ersatzzähne.

Nackenläuge,
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erzielen. Als Material diente mir zuerst eine Anzahl von Unterkiefern

junger Stadien von Didelphys, die ich der Güte des Herrn Prof. M.

FüRBEiNGER verdanke, später wurden mir von Herrn Prof. Dr. Krae-

PELiN, Direktor des naturhistorischen Museums in Hamburg, dankens-

werterweise eine Anzahl gut konservierter Didelphysjunge zur Bear-

beitung überlassen, durch deren Köpfe Frontalschnittserien gelegt

wurden. Die beiden kleinsten zur Untersuchung herangezogenen Jungen

hatten eine Steiß-Nackenlänge von 1 cm.

Da die Verhältnisse im Oberkiefer deuthcher sind als im Unter-

kiefer, so wähle ich ersteren zur Beschreibung. Durch die ganze

Länge des Oberkiefers zieht sich ein dicht unterhalb des Mundhöhlen-

epithels verlaufender Epithelstrang, die Zahnleiste, welche vorn nicht

scharf von dem Mundhöhlenepithel getrennt ist, weiter hinten dagegen

in größerer Tiefe verläuft. Die Schmelzorgane der 5 Schneidezähne sind

angelegt als kolbige Verdickungen der Zahnleiste. Von der Einstülpung des

Schmelzorgans durch die Zahnpapille ist noch nichts zu sehen, letztere

ist überhaupt noch nicht für die Schneidezahnanlagen vorhanden.

Das den Epithelkolben umgebende Bindegewebe hat sich zu dichteren

konzentrischen Zügen angeordnet und bildet die erste Anlage von

Zahnsäckchen. Die Anlage des Eckzahnes ist bedeutend größer; am
freien Ende ist das Schmelzorgan etwas eingebuchtet, entsprechend

der beginnenden Anlage der Zahnpapille, die durch eine Anzahl dicht

gelagerter Zellen kenntlich wird. Kaum von der Zahnleiste zu unter-

scheiden sind die beiden Prämolaren 1 und 2, während der darauf

folgende Prämolar 3 von allen Zähnen am meisten entwickelt ist (s.

Fig. 1). Das Schmelzorgan hat zugleich mit der beginnenden Ausbildung

der Zahnpapille eine kappenförmige Gestalt angenommen. Das innere

Epithel (die Schmelzmembran) zeigt die typische Form der langen Cyhn-

der-Zellen und auch die Schmelzpulpa beginnt sich herauszubilden.

Nach innen vom Kieferwall zu kommt es zu einer durch sich einker-

bendes Bindegewebe verursachten lappigen Abschnürung des Schmelz-

organes, und in einer anderen Serie eines Jungen von 1 cm Länge,

dessen Ausbildung ein klein wenig weiter vorangeschritten ist, sehe

ich, wie die bindegewebige Einkerbung nach hinten zu eine vollstän-

dige Trennung des inneren Epithelkolbens von dem äußeren, dem ur-

sprünglichen Schmelzorgan, bewirkt. Es läßt sich diese Abschnürung

nur als die erste Anlage des Schmelzorganes des Ersatzzahnes auf-

fassen.

Kurz darauf hört die Zahnleiste auf, ohne irgend welche weitere

Schmelzorgananlagen zu bilden. Prämolar 3 ist also in diesem jungen

Stadium von allen Zahnanlagen bei weitem am weitesten entwickelt
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und zeigt schon die erste Anlage des Ersatzzahnschmelzorganes, wäh-

rend die übrigen kaum von der Zahnleiste ditferenziert sind. Die

Verhältnisse im Unterkiefer sind ganz ähnlich, die Anlagen noch we-

niger entwickelt.

Das nächstfolgende zur Untersuchung verwandte Junge war schon

bedeutend größer, es maß 2,5 cm. Die Entwickelung der Zähne ist

bedeutend vorangeschritten. Mit den Schneidezähnen beginnend, sehen

wir, wie eine starke Dentinkappe von den Odontoblasten ausgeschieden

ist. Im Schmelzorgan ist die Schmelzpulpa durch das starke Wachs-

tum der Zahnpapille fast völlig verdrängt worden. Das innere

Schmelzepithel besteht aus gleichmäßig nebeneinander gelagerten sehr

hohen und schmalen Zellen, das äußere bildet eine nicht gar dünne

Schicht abgeplatteter Zellen darüber. Der Zusammenhang des Schmelz-

organs mit dem Mundhöhlenepithel ist noch gewahrt, gleichzeitig be-

merkt man aber auch, wie bei jedem der Schneidezähne von dem
ziemlich breiten Hals aus ein Epithelstrang nach innen von der Zahnanlage

zu verläuft, um in einer mehr oder weniger deutlichen Anschwellung

zu endigen. Der nun folgende Eckzahn hat schon eine bedeutende

Größe erlangt, von einem nach innen von ihm verlaufenden Epithel-

strang sind nur noch Reste zu sehen. Noch ist seine Basis aus den

Frontalschnitten nicht völlig verschwunden, als sich schon über der-

selben die Anlage des ersten Prämolaren zeigt. Auch dieser zeigt nach

innen zu einen vom Halse des Schmelzorgans verlaufenden rundlich en-

digenden Epithelstraug. Vergebens suchte ich in der zwischen diesem

und dem darauf folgenden Prämolar auftretenden Lücke nach einer

etwaigen verschwundenen Zahnaulage, welche die Untersuchungen von

Thomas so wahrscheinlich gemacht haben, nichts fand sich, die Lücke

erschien vielmehr verhältnismäßig kleiner zu sein als beim Erwach-

senen. Der nun folgende Prämolar 2 (nach Thomas also Prämolar 3)

zeigte den gesuchten Epithelstrang nicht, und erst neben dem Prä-

molar 3 fand er sich wieder. Die Zahnanlage selbst ist schon in

allen Teilen wohl ausgebildet, der nach innen von ihr verlaufende

Epithelstrang endigt an seinem freien Ende in einer beträchtlichen

kolbigen Anschwellung. Damit ist die Untersuchung der Prämolaren

beendet, die nächsten Schnitte zeigen uns die Verhältnisse bei den

Molaren. Sehr überrascht war ich, als ich auch nach innen von der

Anlage des ersten Molaren zu, dicht unter dem Mundhöhleuepithel einen

kurzen, aber deutlichen Epithelstraug verlaufen sah, und noch mehr, als auch

der zweite Molar einen solchen Epithelstrang zeigte. Hier waren die Ver-

hälthisse sehr deutliche, der kurze, etwas gekrümmte Schmelzkeimepithel-

hals gab nach innen zu einen seitlichen Strang ab, der von ziemlicher
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Länge war und sich seitlich, nach innen von der Zahnanlage an seinem

Ende zu einer beträchtlichen kolbigen Anschwellung, ganz ebenso wie

wir dies bei Prämolar 3 gesehen hatten, verdickte. Hierbei ist noch

Folgendes zu betonen: Der seitliche Epithelkolben liegt ziemlich weit

nach innen von der Zahnanlage des Molaren 2, welcher seine einzelnen

Spitzen bereits vollkommen und in derselben Zahl und Anordnung wie

beim Erwachsenen ausgebildet hat. Ferner ist der Epithelkolben durchaus

seitlich, nicht nach hinten gelagert, er ist bereits in Schnitten ver-

schwunden, auf welchen die Anlage des Molaren 2 noch deutlich vor-

handen ist. Weitere Zähne als der Molar 2 sind noch nicht angelegt.

Vorliegende Befunde vermag ich nun vollauf zu bestätigen durch

die Untersuchung zweier etwas weiter entwickelter Stadien von 3 und

3,2 cm Steiß-Nackenlänge. Mit größter Deutlichkeit lassen sich die

nach innen von den Zahnanlagen verlaufenden Epithelstränge und ihre

kolbigen Anschwellungen verfolgen. (Siehe Fig. 2—7).

Wir kommen nun zur Deutung der beobachteten Thatsachen. In

allen drei größeren Stadien sehen wir die Zahnanlagen deutlich aus-

gebildet, und neben und nach innen von ihnen außerdem einen Epithel-

strang laufen, der aus dem Halse des Schmelzorganes entspringt und
mit einem angeschwollenen freien Ende versehen ist. Es sind in

ganz typischer Weise angelegte erste Stadien des
Schmelzorganes von Ersatzzähnen, die wir in diesen

seitlichen Epithelsträngen vor uns haben, und zwar sind die-

selben besonders deutlich bei sämtlichen Schneidezähnen ange-

legt; auch beim Eckzahne, sowie beim ersten Molaren zeigen

sich Reste dieser Anlage, und nur beim zweiten Prämolar glückte

es mir nicht, sie aufzufinden. Ein wertvolles Vergleichsmaterial

liefert der Prämolar 3, bei dem ja in der That ein Ersatz-

zahn später in Erscheinung tritt. Die Anlage des Schmelzorganes

seines Ersatzzahnes stimmt nun so völlig mit der der anderen Ersatz-

zahnanlagen überein, daß ihrer Homologisierung nichts im Wege steht.

Die von Thomas selbst als verhängnisvoll für seine Hypothese bezeich-

nete Auffindung von Ersatzzahnanlagen auch bei anderen Zähnen als

dem dritten Prämolaren ist somit gelungen , und zwar nicht nur bei

einem, sondern bei fast sämtlichen Zähnen. Es ist uns vorläufig

gleichgiltig , ob diese Schmelzorgane der Ersatzzahnanlagen sich noch

weiter entwickeln oder schon bald rudimentär werden
,

jedenfalls ist

die Natur des Gebisses von Didelphys, und wie ich gleich hinzufügen

will, höchst wahrscheinlich auch der anderen Beuteltiere, entschieden.

Die dauernde Bezahnung der Beuteltiere gehört der
ersten Dentition, dem Milchgebiß an; die zweite Den-



665

tition legt sich zwar embryonal an, kommt aber mit

Ausnahme des Prämolaren 3 nicht zum Durchbruch.
Es erübrigen noch einige Worte über die Anlage der sogenannten

wahren Backzähne, der Molaren. Das kleinste Stadium von 1 cm

Länge zeigte noch keine Spur einer Anlage, weder im Ober- noch im

Unterkiefer. Erst in den 3 darauf folgenden größereu Stadien ließen

sich Anlagen derselben bemerken, und zwar waren sie ungefähr gleich

weit entwickelt. Im Oberkiefer fanden sich vor die Molaren 1 und 2,

im Unterkiefer Molar 1, 2 und 3. In allen Fällen war die EntWicke-

lung schon weit vorgeschritten, die einzelnen Dentinspitzen wohl ent-

wickelt, die Räume zwischen den einzelnen Spitzen des Zahnes aus-

gefüllt mit Schmelzpulpa , welche von einem sehr hohen inneren und

platten äußeren Schmelzepithel umschlossen war.

Wie schon erwähnt, ist ein seitlich verlaufender Epitheistrang

auch beim ersten Molaren vorhanden. Der Strang ist aber sehr wenig

entwickelt, er zieht sich kontinuierlich nach hinten und tritt auf der

Höhe der Zahnanlage von Molar 2 mit dem Schmelzorgan desselben

in Verbindung, gleichzeitig sendet er aber nach innen einen zweiten

starken Epithelstrang von beträchtlicher Länge ab, der mit einer kol-

bigen Anschwellung endigt (siehe Fig. 8). Die Anschwellung ist von

dichten, konzentrisch gelagerten Bindegewebszügen umgeben und zeigt

an ihrem freien Ende zwei leichte Einbuchtungen, während gleichzeitig

in dem darunter liegenden Bindegewebe die ersten Anfänge einer

Papille sich bemerkbar machen. Das Gebilde liegt nicht etwa hinter

der großen Anlage des Molaren 2, sondern seitlich von ihm, weit

nach innen gerückt, und ich kann es daher gar nicht anders auffassen

als eine Ersatzzahnanlage. Damit ist gezeigt, daß der Molar 2 (und

natürlich auch Molar 1) in seiner Entstehung durchaus nicht ver-

schieden ist von den vor ihm liegenden Zähnen, Die beiden ersten

sogenannten Molaren des Oberkiefers gehören der

ersten Dentition an.

Kurz nachdem der Ersatzzahn aus dem Bilde verschwunden ist,

verschwindet weiter nach hinten zu auch der Molar 2, und keine An-

deutung zeigt sich von der Anlage der beiden letzten Molaren. Es

ist weiteren, an umfangreicherem Materiale angestellten Studien vor-

behalten, deren erste Anlage klarzulegen.

Im Unterkiefer ist die Entwickeluug der Molaren weiter voran-

geschritten, auch Molar 3 ist bereits herausgebildet, zwar etwas kleiner

als der vorhergehende, aber doch bereits mit allen seinen Spitzen ver-

sehen. Hier liegen die Verhältnisse derart, daß sich vom ersten

Molaren an ein Epithelstrang ununterbrochen durch den hinteren Teil
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des Unterkiefers zieht, der, plattenartig ausgebreitet, oben und seit-

lich nach innen zu von den Zahnanlagen verläuft. Mit dem Mund-

höhleuepithel steht dieser Strang sehr bald in keiner Verbindung mehr,

da letzteres sich infolge der Verwachsung der Oberkiefer- und Unter-

kieferränder mehr nach der Mitte zu zurückzieht. An jedes Schmelz-

organ der 3 Molaren zweigt sich nun von diesem breiten, sehr ansehn-

lichen Epithelstrang ein Ast ab, so daß jedesmal der Anblick einer

dichotomischen Teilung entsteht. Die Schmelzorgane der Molaren

stehen also auch hier mit einem Epithelstrange in Verbindung, der

sich seitlich nach innen zu von den Zahnanlagen fortsetzt ; wir haben

auch hier das Bild der Entstehung von Zähnen der ersten Dentition

vor uns , wenn auch die zweite Dentition sich nicht distinkt anlegt.

Der Epithelsti aug endigt weiter hinten in einer kolbigen Anschwellung,

vielleicht der ersten Anlage des 4. Molaren.

Wenn auch weitere Untersuchungen die Befunde noch beträchtlich

zu erweitern vermögen , so glaube ich doch schon jetzt behaupten zu

können, daß die Entwickelungsgeschichte keinen Anhaltspunkt giebt,

die beiden ersten sogenannten Molaren des Oberkiefers und die drei ersten

des Unterkiefers einer anderen Dentition zuzuiechneu , als die davor

liegenden übrigen Zähne. Es sind überhaupt keine Molaren , sondern

Prämolaren. Das durchbrechende, bleibende Gebiß von Didelphys ge-

hört also (mit Ausnahme der letzten, in der Entwickelung spät er-

scheinenden Molaren) der ersten Dentition, dem Milchgebisse an.

Nachdruck verboten.

Zur Eiitwiekelimgsgescliiclite des Pankreas.

(Vorläufige Mitteilung aus dem auatomischeu Institut der tierärztlichen

Hochschule in München.)

Von Prosektor Stoss,

Mit 6 Abbildungen.

Bei meinen^letzten.Untersuchungen über die Entwickelung des Ver-

dauungskanales der Wiederkäuer kam ich bezüglich der Ontogenese

des Pankreas und seiner Ausführungsgänge zu folgendem Resultat:

Bei Schafsembryonen von 4 mm Länge und einem Alter von ca. 17

bis 18 Tagen, zu welcher Zeit eine spindelförmige Magenerweiterung

noch nicht nachweisbar ist, zeigt der Mitteldarm von dem primären

Ductus hepaticus bis zur vorderen Darmpforte einen autfällig großen

dorso-ventralen Durchmesser, dessen Zustandekommen in der Art und
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Weise des Verschlusses der Darmrinne zu suchen ist. Diese Darm-

partie möchte ich, da nur ein kleiner Teil ihrer Wandung zum bleiben-

den Duodenum sich umgestaltet, der übrige Teil jedoch anderweitig

Verwendung findet, als primitives Duodenum bezeichnen.

Nahe dem dorsalen Winkel dieses Darmabschnittes macht sich

nun die erste Pankreasanlage in Form zweier hohler seitlicher Aus-

buchtungen in einer Längenausdehnung von ca. 250 /t bemerkbar

(Fig. 1 P. d.). Ventral von dieser Pankreasanlage liegt jener (in

allen Figuren fett gezeichnete) Abschnitt des primitiven Duodenums,

welcher sich im Laufe der Entwickelung zum definitiven > uodenum

schließt (Fig. 1 s.D.) Dieser Partie schließt sich ventral eine

weitere Ausbuchtung an, aus welcher, abgesehen vom Ductus Wir-

sungianus, wie ich in einem späteren Aufsatz zeigen werde, Ductus

hepaticus, Ductus choledochus, Ductus cysticus uud Vesicula fellea

hervorgehen, und die ich primitiven Ductus choledochus be-

zeichnen möchte.

An ca. 4,5 mm langen und vielleicht einen Tag älteren Embryonen

tritt nun neben der erwähnten dorsalen Pankreasanlage eine ähn-

liche, ebenfalls paarige, ventrale Pankreasanlage zwischen primitivem

Ductus choledochus und dem, zum definitiven (sekundären) Duode-

num bestimmten Abschnitt, also am Ventralrand des letzteren, auf

(Fig. 2 P. V.). — Indes beginnt das dorsale Pankreas in ähnlicher

Weise, wie dies von Lungen- und Trachealanlage am Vorderdarm be-

kannt ist, in caudo-cranialer Richtung sich vom sekundären Duodenum

zu isolieren (Fig. 3 und Fig. 2). Dieser Abtrennungsprozeß läßt

nur auf einer ganz kurzen Strecke die Kommunikation zwischen Drüsen-

lumen und Darm bleibend fortbestehen, und glaube ich den dadurch

gebildeten Ausftihrungsgang der Drüse mit dem Ductus Santorini des

Menschen und verschiedener Säugetiere identifizieren zu dürfen.

Bei letztgenanntem Embryo ist ferner eine Linksdrehung des

sekundären Duodenum um seine Längsachse zu beobachten, wodurch

dessen Ventralrand, und somit auch die ventrale Pankreasanlage nach

rechts und aufwärkts rückt, wie Fig. 6, Schnitt durch einen 4,8 mm
langen Schafembryo, zeigt.

Aber auch die ventrale Pankreasanlage isoliert sich alsbald von

ihren Nachbarorganen (d. i. dorsal: das sekundäre Duodenum, ventral:

der primit. Duct, choledochus) in caudo-cranialer Richtung bis zum

cranialen Ende der Drüsenanlage, woselbst das Lumen des ventraleu

Pankreas, des Ductus choledochus ujid des sekundären Duodenums in

Kommunikation bleiben. (Gemeinsame Einmündung des Ductus Wir-
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sungiauus und des Ductus choledochus in das Duodenum. Vergl.

Fig. 6 mit Figg. 5 u. 4.)

An dem 4,5 mm langen Embryo findet sich dieser Abtrennungs-

vorgaiig bereits im Beginn (Fig. 3); an dem durch das caudale Ende

der Drüsenanlagen geführten Schnitt des 4,8 mm langen Embryo

(Fig. 6) ist er bis zur vollständigen Trennung der einzelnen Organe

gediehen.

c/^'^ •

Ao Aorta. Ch. Chorda. P.D.c. Primit. Ductus choledochus. F.d. Dorsale Pankreas-

anlage. P.v. Ventrale Pankreasanlage. s D. Sekundäres Duodenum. V.F. Gallenblasen-

anlage. V.p. Pfortader. V.o. Dottersackvene. T'.m. Nabelvene.

Die vorerwähnte Achsendrehung des Duodenums ist bei 7—8 mm
langen, ca. 25 Tage alten Schafsembryonen bereits so weit gediehen,

dass beide Pankreasanlagen nur mehr durch die Pfortader getrennt sind.

An 15 mm langen Embryonen sind sie zu e i n e m Drüsenkouglomerat

verwachsen, dessen beide Ausführungsgänge, bis zu Föten von 5 cm

Länge, sich gleichmäßig entwickeln.
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Von nun an verengt sich das Lumen des (bisher größeren) Aus-

führungsganges der ursprünglich dorsalen Drüse (D. Santorini) im

Vergleich zu dem der ursprünglich ventralen (D. Wirsung.) sehr rasch

und ist bei 7 cm langen Föten schon obliteriert.

Bei 9 cm langen Föten ist nur mehr der Ductus Wirsungianus

aufzufinden.

Damit ist der definitive Zustand beim Schafe erreicht, dessen

Pankreas bekanntlich nur diesen einen Ausführungsgang besitzt.

In seltenen Fällen ist bei erwachsenen Tieren neben dem großen,

gemeinsam mit dem Ductus choledochus in das Duodenum einmündenden

Ausführungsgang noch ein kleiner, gesondert einmündender, vorhanden,

was sich somit nach meinen Untersuchungen als ein Stehenbleiben

auf einer jüngeren Entwickelungsstufe erklärt. — Auch das Pankreas

der Katze besitzt nur einen Ausführungsgang, den D. Wirsung.

Ähnlich wie beim Schaf sind die bleibenden Verhältnisse auch

beim Menschen gelagert, wo das Pankreas in der Mehrzahl der Fälle

bekanntlich nur mittelst des D. Wirsungianus in den Darm mündet.

Bei Pferd und Hund dagegen eröffnet sich die Drüse mit beiden

Ausführungsgängen in das Duodenum, ein Zustand, welcher nach den

oben mitgeteilten embryologischen Thatsachen als der ursprünglichere

anzusehen ist.

Eine dritte Kombination endlich findet sich beim Rind und Schwein,

wo nur ein einziger, aber gesondert und entfernt vom D. choledochus

mündender Ausführungsgang vorhanden ist. Wenn meine eingangs

mitgeteilten^ Befunde, wie kaum anders anzunehmen ist, auch für die

letztgenannten Tiere gelten, so muß hier der WmsuNG'sche Gang sich

zurückgebildet haben.

Wir sahen also bei den verschiedenen angeführten Säugetieren

infolge der Vereinigung zweier ursprünglich getrennter Pankreas-

anlagen alle a priori denkbaren Kombinationen in der definitiven An-

ordnung der Ausführungsgänge auftreten, nämlich

1) Erhaltenbleiben der getrennten Ausmündungen beider Drüsen-

anlagen.

2) Rückbildung des Ausführungsganges der dorsalen Pankreasanlage.

3) Rückbildung des Ausführungsganges der ventralen Pankreasanlage.

Die Möglichkeit des Zustandekommens dieser Variationen erklärt

sich einfach aus der Thatsache, daß, wo zwei Ausführungsgänge vor-

handen, stets Anastomosen derselben nachweisbar sind, so daß Rück-

bildungen des proximalen Teiles des einen oder des anderen Aus-

führungsganges unbeschadet der Drüsenfunktion stattfinden kann
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Nachdruck verboten.

Über den Schwanz des menschlichen Embryo.

Vorläufige Mitteilung von Dr. Feänz Keibel, Prosektor und Privatdozent

in Freiburg i. B.

Mit 2 Abbildungen.

Die Frage, ol) dem nieuschlicheii Embryo in gewissen Entwicke-

lungsstadien ein Schwanz zukomme, ist beUanntlich vielfach diskutiert

worden ; wurde sie doch zeitweilig sogar zu einer Art Losungswort

zwischen den Anhängern und Gegnern der Descendenztheorie. Wenn

durch dies allgemeine Interesse die Frage direkt auch wenig gefördert

wurde, so folgte dem allgemeinen Interesse doch auch das Interesse

der Forscher, und His und Ecker '^) haben das Verdienst, die Frage

nach dem Schwänze des inenschlichen p]mbryo wissenschaftlich zu

einem gewissen Abschluß gebracht zu haben. Beiden Forschern, die

ursprünglich verschiedener Ansicht waren, gelang es nämlich, sich

in den wesentlichsten Punkten zu einigen, und die neu gewonnene, ge-

meinsame Basis wurde in den EcKEß'schen ^) Kompromißsätzen nie-

dergelegt. Indem ich mir für eine größere, bereits vollendete Arbeit

ein genaueres Eingehen auf diese Kompromißsätze und die ganze His-

EcKER'sche Fragestellung vorbehalte, hebe ich ganz kurz die wesent-

lichsten Resultate von His und Ecker hervor. Ich sehe dieselben in

der Feststellung, daß

1) beim menschhchen Embryo keine überzähligen zur Rückbil-

dung bestimmten Segmente angelegt werden; daß

2) der embryonale menschliche Schwanz in zwei Abteilungen zer-

fällt, in eine höchstens zwei Segmente lange, segmentierte

und eine unsegmentierte, den Schwanzfaden. Letzterer soll nur aus

Chorda und Medullarrohr bestehen.

1) His, Anatomie menschlicher Embryonen I, S. 89—^97. Abschnitt:

„Besitzt der mensoliliche Embryo einen Schwanz?"
Derselbe, Über den Schwanzteil des menschlichen Embryo. Arch,

f. Anat. u. Entwicklungsgescb., Jahrg. 1890, S. 431 ff, mit 1 Tafel.

2) Ecker, Besitzt der menschliche Embryo einen Schwanz? Ebenda
iS. 421, mit 2 Tafeln.

3) EcKEE A., Replik- und Kompromißsätze nebst Schlußerklärung von

W. His. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgescb., Jahrg. 1880, S. 441/442.
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Als Anfang des Schwanzes wird von His der hintere Rand des

Afters festgesetzt, und da dieser von His und Ecker auch in den

jüngsten vorliegenden Stadien auf die Kuppe der Cloake, d. h. an das

Ende des Darms gelegt wird, finden wir in den Kompromißsätzen

ausgesprochen, daß nur der die Cloake ül^erragende Teil des hinteren

Körperendes als Schwanz l)ezeichnet werden kann. — Diese Resultate

von His und Ecker sind, wenn auch seitdem keine ausführlichere

Arbeit über den embryonalen Schwanz des Menschen vorliegt, nicht

ohne Widerspruch geblieben. Fol^) und Phisalix ^j fechten sogar

gerade das wichtigste von His immer besonders hervorgehobene Re-

sultat an. Sie geben an: bei Embryonen von 9— 11 mm St. N. L.

38 Rumpfsegmente (d. h. also 8 Caudalsegmente, die 8 Caudalwirbeln

entsprechen), gefunden zu halben. Es werden also nach B'ol und

Phisälix 3 im Sinne von His überzählige zur Rückbildung be-

stimmte Segmente angelegt.

Wende ich mich zu meinen eigenen Untersuchungen, so weichen

anch diese in sehr wesentlichen Punkten von His' und Ecker's Kom-

promißresultaten ab. Meine Untersuchungen sind an einer Anzahl von

menschlichen Embryonen angestellt, die ich den Herren Prof. Schwalbe,

Prof. Born, Dr. Jacobi, Dr. Killian, Dr. Bulius und Dr. Riese ver-

danke. Die Stücke, welche ich durch Herrn Dr. Bulius und Dr. Riese

erhielt, stammten aus der Klinik des Herrn Geheimrat Heciar.

Die wichtigsten Befunde ergaljen ein Embryo von 4,2 mm größter

Länge (H. s. J.), ein Embryo von 8 mm St. N. L. (H. s. fy) und

ein Embryo von 11,5 mm St. N. L. (H. s. Cap. Bul.), — Um meine

Resultate mit denen von His und Ecker vergleichen zu können, will

auch ich den Anfang des Schwanzes vom hinteren Rande des Afters

rechnen, trotzdem meine Ansichten über die Grundsätze, welche für

die Bestimmung des Schwan zl)egriffes maßgebend sein müssen, wesent-

lich von den von His entwickelten abweichen. Wenn ich hierauf

auch erst in meiner ausführlicheren Arbeit genau eingehen kann, so

sei doch hier schon hervorgehoben , daß ich es für das Richtigste

1) Fol, H., Sur la queue de l'embryon humain. Comptes rendus,

T. C, 1885, p. 1469.

2) Phisälix, ifetude d'un embryon humain de 10 millimetrts. Ar-

chives de Zoologie exp^rimentale et generale, 2. Ser., T. VI, 1888, p.

279—350, mit 6 Tafeln.

3) Die St. N, L. dieses Kmbryo maß frisch 8 ram, mit Paraffin durch-

tränkt 6,5, letzteres Maß ißt in einer anderen Publikation (Zur Kntwicke-

luDgsgeschichte der Harnblase, Anatomischer Anzeiger VI, S, 186) an-

gegeben.
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halte, die Gesamtzahl der Rumpfwirbel zu bestimmen und den ein-

zelnen Regionen die definitiven Zahlen zuzuweisen. Da von einer ge-

legentlichen Verdoppelung oder einem Ausfallen von Segmenten in

der Reihe nichts bekannt ist, werden wir so zum mindesten doch bei

jeder Art, bei der die Grenze zwischen Kopf und Rumpf feststeht, ver-

gleichbare Resultate erhalten.

Was nun meine thatsächlichen Befunde anlangt, so konnte ich an

dem Embryo von 4, 2 mm, gr.L. 35 Segmente zählen. Von diesen sind die

zwei ersten noch als Occipitalsegmente anzusprechen und es bleiben für

den Rumpf nur 3B Segmente. Von diesen fallen 8 hinter den hinteren

Rand des Afters, also in das Gebiet des Schwanzes, im Sinne von His

und Ecker. In das Gebiet des Schwanzes fällt aber auch ein wohl-

ausgebildeter Schwanzdarm, der fast den ganzen Schwanz bis zum

Ende des Embryo durchzieht. Am Ende des Schwanzes verschmelzen

Darm, Chorda, Medullarrohr und Mesoderm. Ein Schwanzfaden
"im Sinne von His existiert nicht. Besser als durch Worte werden

die Verhältnisse durch die nach einem nach BoRN'scher Methode ge-

wonnenen Plattenmodell entworfene Figur erläutert. Aus derselben

geht auch die Lage des Afters hervor, der, wie ich mit aller Sicher-

heit hervorheben kann, nicht an derKuppe desDarmes liegt.

Natürlich ist der Darm in diesem Stadium auch an der Stelle des

Afters d, h, der Aftermembran geschlossen, von einem Riß oder einer

künstlichen OeÖnung kann keine Rede sein ^).

Beim Embryo von 8 mm Steißnackenlänge zählte ich 36 Rumpfseg-

mente ^). Ich fand also 1 Segment mehr, als His in maximo findet. Üb-

1) Das Mißtrauen von His gegen die von Eckee citierte CosxE'sche

Abbildung ist für diesen Fall ausgeschlossen. His sagt: „Die Oeffnung

in Coste's Abbildung ist entweder völlig ans ihrer Lage gezerrt, oder

sie ist überhaupt nicht die echte Cloakenöffnung, sondern ein künstlicher

Einriß," (Anatomie menschlicher Embryonen 1, S. 94.) Demgegenüber

sei hier nur bemerkt, daß ich die Bilder von Coste im wesentlichen für

richtig halten muß. Freilich handelt es sich nicht um eine Cloaken-

öffnung oder einen Biß, sondern um eine seichte, sagittal gestellte Rinne,

die auch bei dem Embryo H. e. J. von 4,2 mm schon deutlich nachweis-

bar ist.

2) Die Grenze zwischen Rumpf und Kopf konnte hier und vor allem

bei dem Embryo von 11,5 mm mit großer Sicherheit durch das Verhalten

der Spinalganglien nachgewiesen werden. Ich will hervorheben, daß ich

in beiden Fällen das von Feoriep entdeckte Ggl. hypoglossi nachweisen

konnte. Bei dem Embryo von 1 1,5 fand ich auch, ganz so wie das Fkoriep

für das Schaf darstellt, weit am Accessorius abwärts eine Fortsetzung des

VciUBganglions.
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rigens entspricht der Embryo sonst in seiner ganzen Entwickelung etwa
den Embryonen A und B von His.

Uriuereriy':

^T- :Darm Harnblase

, AllantOLScrang

~~ ~~ Attermembran,

»JfeduUarroltr

Fig. 1. Caudalende eines menschlichen Embryo von 4,2 mm größter Länge (H. s. J.).

Profilkonstruktion, entworfen nach einem Plattenmodell. Vergr. 25mal.

Hinter dem After lagen 6—7 Segmente. Auch bei diesem Embryo
finden wir noch einen deutlichen, ja sogar ziemlich langen Schwanz-
darm. Derselbe ist länger, als die beigegebene Profilkonstruktion

es vermuten läßt, da in derselben natürlich der etwas gedrehte
und aus der Sagittalebene stark heraustretende Schwanz verkürzt

J.(i vi'^o'f* „«"ff

3ciiLckstiel

Fig. 2. Caudalende eines menschlichen Embryo von 8 mm Steiß-Nackenlänge (H. s. J.)

Profilkonstiiiktion, direkt nach der Serie entworfen. Vergr. 25mal.

47
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wird 0- Zu Darm, Chorda und Mesoderm verhält sich der Darm hier

ebenso, wie in dem vorigen Falle, d. h. all diese Anlagen ver-

schmelzen an der Caudalspitze des Embryo zu einer Masse.

Auch bei dem Embryo von 11,5 mm konnte ich nur 36 Segmente

zählen. Ich würde auch hier also nur 6 Schwanzsegmente erhalten,

denen die Anlagen zu 6 Caudalwirbel entsprechen würden. Da aber

das äußerste Ende des Medallarrohres sich gespalten zeigte, ist viel-

leicht daran zu denken, daß durch diese Bildungsabnormität die An-

lage von mehr Segmenten beeinträchtigt worden sei, denn der Embryo

steht gegenüber den Angaben von Fol und Phisalix um 2 Segmente

zurück. Gewiß ist die Möglichkeit, daß es sich in diesem Falle um
eine Bildungshemmung handelt, nicht von der Hand zu weisen, und

ebenso möglich wäre es, daß die beiden in einem früheren Stadium

noch deutlichen Segmente bei dem mir vorliegenden Embryo von 11,5 mm
schon wieder geschwunden sind. Demgegenüber ist aber auch her-

vorzuheben, daß Phisalix, wie aus seiner Abbildung auf S. 392 her-

vorgeht, bei seinem Embryo 1 Segment zu viel gezählt hat, weil er das

Ggl. hypoglossi (Fkokiep) als erstes Cervicalganglion zählt. Ob auch

Fol in denselben Irrtum verfallen ist, das läßt sich aus seiner kurzen,

ohne Abbildungen erschienenen Mitteilung nicht ersehen.

Die Zahl der Spinal gangli en-Anlagen konnte ich auf 34 be-

stimmen. Es kommen also 4 Spinalganglien auf den Schwanz. Spinal-
nerven konnte ich dagegen im Schwanzgebiet nur 3 erkennen und

muß sogar von diesen den letzten als zweifelhaft bezeichnen.

Vom Schwanzdarm waren in diesem Stadium nur noch schwache

Spuren vorhanden, und zwar fanden sich dieselben am distalen Ende

des Schwanzes. Die Andeutung eines Lumens war durch die Anord-

nung der Zellen noch gegeben, aber ein reelles Lumen nicht mehr

vorhanden.

Bei dem nächst älteren Stadium, einem menschlichen Embryo

von 20 mm Steiß-N. L., den ich der Güte von Herrn Prof. Böen ver-

danke, finden sich keine Spuren des postanalen Darmes mehr.

1) Immerhin hat der Schwanzdarm hier schon die Höhe seiner Ent-
wickelung überschritten. Es zeigen sich Eückbildungserscheinungen. Gleich

caudal hinter dem After ist das Lumen geschwunden, ja auf einem Schnitte

von ^/gg mm Dicke ist der Darm überhaupt nicht deutlich. Auf dem
nächsten Schnitt ist der Darm dann wieder deutlich kenntlich und erhält

noch weiter caudalwärts auch wieder ein beträchtliches Lumen, wie sich

das ja alles auch aus der Profilkonstruktion ergiebt (Fig. 2).
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Fasse ich nun noch einmal meine Resultate ganz kurz zusammen,

so lauten dieselben :

1) Der schwanzähnliche caudale Fortsatz junger menschlicher

Embryonen (zwischen 4,2 und 11,5 mm St. N. L.) ist ein wirklicher

segmentierter Schwanz.

2) In diesem Schwanz finden sich bereits im jüngsten beobachteten

Stadium 3 Segmente. Später konnte ich bis zu 6 Segmenten in dem-

selben zählen. Es bleibt sich dabei gleich, ob ich den Anfang des

Schwanzes von dem caudalen Rande des Afters rechne oder ihn ein-

fach nach der definitiven Zahl der Rumpfsegmente bestimme. Ich will

hier ausdrücklich betonen, daß ich natürlich die Möglichkeit, daß sich

auch noch mehr als 6 Schwanzsegmente, also im ganzen 36 Segmente,

finden können, nicht leugne. Mir fehlen leider die wichtigen Stadien

von 8 mm bis 11,5 mm St. N. L.
;

jedenfalls hat aber Phisalix bei

seinem Embryo 1 Segment zu viel gezählt.

3) Auch das Nervensystem des Schwanzes ist beim Embryo weiter

ausgebildet als beim Erwachsenen. Das Medullarrohr reicht bis an

die äußerste Schwanzspitze, wo es mit Chorda, Darm und Mesoderm

verschmilzt. Im Bereiche des Schwanzes lassen sich 4 Spinalganglien

und 2 Spinalnerven nach weisen, ein dritter Spinalnerv war vermut-

lich auch noch vorhanden , doch konnte ich über ihn an meinen Prä-

paraten nicht zu voller Klarheit gelangen.

4) Dem menschlichen Embryo kommt ein ausgebildeter Schwanz-

darm zu.

5) Der After des menschlichen Embryo liegt in jungen Stadien

nicht auf der Kuppe der Cloake (Bursa pelvis) im Sinne von His.

6) Der After ist auch bei dem Embryo von 11,5 noch durch die

Aftermembran geschlossen. Selbst bei einem Embryo von 20 mm St.

N. L. ist der After noch nicht durchgängig, trotzdem sich der Damm
schon gebildet hat, und die Urethra frei nach außen mündet.

7) Der Schwanzdarm des Menschen obliteriert in cranio-caudaler

Richtung. Zeitweise besteht ein Schwanzdarm , dessen Lumen seine

Verbindung mit dem Hauptdarm verloren hat.

47*



676

Nachdruck verboten.

The Commissures and Histology of the Teleost Brain.

By C. L. Hebbick, Prof. Neurology aud Comparative Psychology in the

University of Chicago.

"With three Figures.

The writer has recently discussed the topography of the ganoi-

dean aud teleostean brain in a series of articles in the Journal of

Comparative Neurology for June and October of the present year.

This paper presents in outline some of the results, equally gratifying

and unexpected, growing out of the minute study of a large series

of serial sections from a considerable number of species of North

American fishes. The complete paper with ample illustration will

appear in the December number of the Journal where detailed account

of the methods employed may be sought. It is sufficient to say here

that a modification of the haematoxylin method has proven adequate

to bring out with remarkable distinctness the various histological

details, especially the minute differences between the different varieties

of cells of the cerebrum.

The fundamental difficulty in the interpretation of fish brains grows

out of the fact that the cortex, though morphologically present is

anatomically absent, i. e. it is represented, as shown by Rückhard,

by the pallium, an anatomically different structure. The question

whether it is physiologically represented cannot fail to be of the

utmost importance. The writer has endeavored to show in several

papers that the axial lobe of Sauropsida is much more than the

representative of the mammalian corpus striatum, i. e. that it inclu-

des proliferating centres from which are derived the cortical cells which

gradually migrate, or are carried by the slow growth of the parts

into their definitive position. This was based in part on the several

types of cells found in the axial lobe aud their relations to the

cortex as well as upon the fact that rapid subdivision by fission is

observed in certain regions of the axial lobe. This hypothesis has

received special confirmation from the researches of my pupil, Mr.

Turner, who in his studies upon the avian brain ^) has found several

1) Notes on the Brain of the Alligator. Journal of the Cincinnati

Society of Natural History, Vol. XII, p. 455; Contributions to the Com-
parative Morphology of the Central Nervous System. II. Morphology
and Histology of the Brain of certain Keptiles. Journal of Comparative
Neurology. Vol. I, p. 21, March, 1891.

2) Journal of Comparative Neurology, Vol. 1, March, June and October.



677

similar proliferating areas within the axial lobe. In as much as the

cortex is largely lost or reduced in birds, the substitution is all the

more important, and Mr. Turner has shown that in some cases cell

clustres physiologically and morphologically cortical have buried them-

selves in the axial lobe in complete independence of the structures

proper to the latter.

Fig. 1. Part of a longitudinal horizontal section through the brain of the Drum,
Haploidonotus. The figure illustrates the segregation of cells of different sorts

in distinct areas.

In my own study of reptiles I have encountered much additional

evidence that the principle enunciated is a correct one. It was, there-

fore, with great interest that the attempt was made to discover the

fate of the cell masses physiologically equivalent to the cortex cells

of higher vertebrates.

In a paper above referred to the writer, in conjunction with

Mr. C. JuDSON Herrick, has shown that the fish cerebrum is marked

by a rather constant set of fissures, which nevertheless are, with two

exceptions, not homologous with the fissures of higher brains but

mark off histologically distinct territories in the axial lobe. There

is a well-marked rhinalis fissure and a sylvian fissure which is appar-

ently partly homologous with the flexure or fissure so named in

mammals because it marks a line of frontal flexure of the entire

cerebrum.

The axial lobe is divided by these fissures and corresponding
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fibre tracts into well limited areas each with its characteristic type of

cell structure. It is a noteworthy fact that the two types of cells

which in a series of communications the writer has shown to be indi-

cative of kinesodic and aesthesodic functions respectively throughout

the higher vertebrates are here as sharply differentiated as in any

group whatever and unusually distinctly seggregated. The kinesodic

cell is pyramidal and provided with long processes which may be

trace distinctly for considerable distance beyond the cell. The proto-

plasm stains deeply and the nucleus is opaque and oval. The aesthe-

sodic cells are flask-shaped, with short and inconspicuous processes

and their nuclei are pale and spherical within a faintly stained cell-

plasm. The pyramidal cells are within the axial lobe but are so

associated with the line of attachment of the pallium and the callo-

sum as to make it appear possible that they could be driven by

lateral proliferation into the cortex and that such a dorsal movement

would carry with it the callosum which latter would thus arrive at

the place in which it is found in higher vertebrates.

Corpus
Pornieis

Fig. 2. A similar section through the same brain much farther ventrad. The sec-

tion passes just ventrad of the anterior commissure, the position of which is indicated in

the drawing. The position of the ental and ectal tracts in the hippocampus is shown.
The drawing is slightly conventional.

For a satisfactory study of the commissures of the cerebrum a

preliminary consideration of the olfactory with its associated tracts

is necessary. For this purpose the most satisfactory brain is that of

the Drum (Haploidonotus). In this fish the olfactories are clo-

sely appressed to the ventral aspect of the cerebrum or, more strictly.
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to the cephalic aspect of the prethalamus as defined in a recent

article. The olfactory structure is strictly after the reptilian type.

The pero (or mouth portion) is composed of the glomerulary struc-

ture interspersed with irregular multipolar cells similar to those

of the reptiles. The pes contains numerous small cells of the same

form as those of the cerebrum. The radix lateralis springs from

the pero and passes along the rhinalis fissure directly to a distinct

lobus hippocampi. This portion of the axial lobe is distinct topo-

graphically and histologically from the remainder. Its cells are

smaller and of two sorts ; the first being small flask cells, the second

irregular densely stained pyramide resembling what the writer has

Fig. 3. A similar section of the same brain at the crura olfactorii. The entire

length of the radix lateralis is seen in the single section. A small descending fornix

tract is seen emerging from the corpus fornicis.

All the figures were drawn with the aid of a camera lucida, the left side being

diagramatic.

called rhinomorphic cells in higher vertebrates. The radix late-

ralis enters the hippocampal lobe peripherally and the entire tract

can be seen in a single horizontal section. The radix mesalis springs

from the central or pes portion of the olfactory and passes caudad

and then dorso-mesad to decussate in a special (ventral) portion of

the anterior commissure. The praecommissura proper contains decus-

sating tracts from the thalamus.
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The callosum has apparently been completely overlooked hitherto.

Prof. OsBORN in his valuable paper on the origin of the corpus callosuoi ^

)

remarks : „In regard to the other groups of fishes [than Dipnoi] I still

adhere to the hypothesis that the commissura interlobularis is a primitive

form of the whole transverse commissural system of the hemispheres,

thus representing both the anterior commissure and the corpus

callosum." In this view we at one time shared, but have since

described inLepidosteus a distinct commissure far cephalad of

the anteri or commissure at a point near the separation of the pallium

from the axial lobe. This we considered the morphological homo-

logue of the callosum'^). In the Drum, the callosum is very well

developed and lies far cephalad of the anterior commissure and on

the opposite side of the ventricle. Short reflection is sufficient to

show that in a group like fishes where the mesal walls of the cortex are

undeveloped it is morphologically impossible that the callosum should be

merged with the anterior commissure. The former is a commissure of the

roof, the latter of the base of the primitive prosencephalic vesicle. Gorono-

wiTSCH has shown that the fish brain suffers a considerable ventral flex-

ture and I have pointed out that this has resulted in the formation of a

sylvian fissure or fold. By reason of this fold and the failure of the

tectum to develop and rotate caudad the callosum lies in contact with

the lamina terminalis upon the cephalo-ventral aspect of the cere-

brum, immediately dorsad of the olfactories. That there is no mistake

in the identification is also shown by the connection of its fibres with

the pyramidal cells of the central lobe which, as above suggested,

represent the motor regions of the cortex. Moreover, we have been

gratified by discovering that the fornix system and hippocampal com-

missure are well developed and sustain the proper relations to the

callosum as thus located.

The hippocampal commissure arises in the hippocampal lobe entad

of the proximal end of the radix lateralis and passes cephalad and

crosses immediately behind the callosum. It is accompanied by fibres

which diverge caudad near the meson to enter a double mass of cells

homologous with the corpus fornicis, from which fibres arise to pass

toward the thalamus. These relations are unmistakable in a conti-

nuous series of horizontal sections.

1) Morpholog. Jahrb., Bd. XII, p. 539.

2) Journal of Comparative Neurology, Vol. I, p. 167. Holt
Zool. Jahrb., Bd, IV, mentions what he calls an olfactory commissure
in the young herring which may prove identical with the above.
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In general, then, it seems proper to regard the cerebral hemi-

spheres as a product of a dorso-lateral pouch from the thalamus car-

rying with it the commissural systems (dorsal and ventral) belong-

ing to what may be called the praethalamic segment or neuromere.

The hippocampal system may be regarded as representing a part of

the dorsal commissure, the callosum a part of the ventral and perhaps

also a part of the dorsal, while the anterior commissure is decidedly

ventral. It is interesting to note that the pes olfactorii is connected

with the ventral system and the pero with the dorsal via hippo-

campus.

Our conclusions may therefore be briefly summarized as follows:

1) Fishes have a distinct corpus callosum separate from, and

on the opposite side of the ventricle from the praecommissura.

2) Fishes have a distinct fornix and hippocampal commissure.

3) A well-formed fornix body is present in Teleosts with the

usual fibre connections.

4) The hippocampus of fishes is a distinct lobe of the axial

portion of the cerebrum.

5) There are distinct radices mesalis and lateralis, the former

crossing in the anterior commissure and the latter passing directly

to the hippocampal lobes.

6) The axial lobe in fishes is composed not only of the elements

proper to the corpus striatum but also contains rudiments of the

sensory and motor niduli of the cortex.

7) The two types of cells are sharply difl'erentiated.
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Nachdruck verboten.

Procentometer.

Von Prof. Dr. A. Brandt.

Wer sich mit der Bestimmung von Schädelindices , von relativen

Körperdimensionen und dergleichen mehr befaßt hat, wird bei Massen-

untersuchungen schmerzlich die zeitraubenden und geisttötenden

arithmetischen Berechnungen empfunden haben. In Zukunft dürfte

man sich diese Berechnungen ersparen können, da dieselben leicht

durch einfache Messungen zu ersetzen sind. Zu diesem Zwecke wur-

den von mir folgende zwei, als Procentometer zu bezeichnende Vor-

richtungen angefertigt.

1) Das Bandprocentometer. Es ist dies weiter nichts, als

ein Bändchen aus rotem oder grauem Gummi elasticum, welches

durch numerierte Querstriche in 100 (resp. 1000) gleiche Teile ge-

teilt ist. Seine Enden sind in Metall gefaßt, um desto bequemer,

mittelst Zwecken, auf einer entsprechenden Unterlage fixierbar zu sein.

Ein solches Bändchen pflegt sich in seinen Teilen, wenn auch nicht

mit mathemathischer Genauigkeit, so doch für unsere Zwecke hin-

reichend gleichmäßig auszudehnen , vorausgesetzt, daß es gehörig

gleichmäßig gewalzt ist. Die Verwendung dieses Bändchens ist ein-

fach folgende: Nehmen wir an, es handele sich um die Bestimmung

eines Schädelindex. Nachdem wir mit einem Tasterzirkel oder Cranio-

meter die Schädellänge genommen, dehnen wir ihr entsprechend unser

Bändchen aus und fixieren es in dieser Lage. Auf diese Weise haben

wir nun ohne jegliche Mühe die Schädellänge in 100 gleiche Teile

gebracht, resp. dieselbe gleichsam in einen Maßstab verwandelt, an

welchem der Querdurchmesser sowohl, wie jedes andere Maß desselben

Schädels sofort durch Messung mit dem Zirkel in Prozenten abgelesen

werden kann. Für craniometrische Zwecke genügt ein Bändchen von

10 cm , während für Körpermessungen an Erwachsenen das Bändchen

1 m und mehr lang sein kann. Da Gummi mit der Zeit seine

Elasticität einbüßt, müssen die aus demselben gefertigten Procento-

meter häufig erneuert werden.

2) Das Procentometerdreieck. Man denke sich ein recht-

winkeliges Dreieck so orientiert, daß die eine Kathete wagerecht (resp.

transversal), die andere senkrecht (resp. sagittal) gelagert, wobei die

Hypotenuse nach links und oben gerichtet ist. Die senkrechte

Kathete ist in 100 Teile geteilt, deren Teilstriche durch Linien
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rait der Spitze des gegenüberliegenden Winkels verbunden sind. Gleich

der senkrechten Kathete zeigt sich auch jede im Dreieck aufgerichtete

Ordinate in 100 gleiche Teile zerlegt. Hieraus erhellt, daß wir behufs

relativer Maßbestimmungen das Grundmaß des gegebenen Körpers

bloß als Ordinate aufzurichten haben , um dasselbe sofort in Prozente

zu zerlegen. Zur Erleichterung und genaueren Ausführung dieser

Manipulation dient ein verkehrt T-förmiges Lineal, dessen Querbalken

längs der Abscißkathete gleitet. Auf dem Längsbalken des Lineals

wird selbstverständlich die zu teilende Länge mit einem Zirkel auf-

getragen und darauf das Lineal von links nach rechts verschoben, bis

der obere vom Zirkel bezeichnete Punkt auf die Hypotenuse fällt.

Mein für craniometrische Zwecke bestimmtes Procentometer ist 20 cm

hoch. Die Spitze seines linken Winkels ist coupiert bis zu jener Ordi-

nate, auf welcher die Teilungen einen Millimeter betragen, das Dreieck

mithin in ein Trapez verwandelt. Für Körpermessungen , sei es zu

anthropologisch-ethnographischen, schulhygienischen oder künstlerischen

Zwecken, wird das Procentometer in großem Maßstabe entweder direkt

an die Wand oder auf ein Stück Wachstuch gemalt.

Handelt es sich um relative Maßbestimmungen an Objekten mit

einem Grundmaß unter 10 cm, so kann dieses Maß, ebenso wie auch

die mit ihm zu vergleichenden, mit dem Zirkel verdoppelt, verdrei-

facht u. s. w. werden , wie dies z. B. bei proceutometrischen Bestim-

mungen an den meisten Vogeleiern notwendig sein wird.

Mittelst beider Formen von Procentometern lassen sich innerhalb

gewisser Grenzen approximativ einfache arithmetische Aufgaben im

Gebiet der Prozentregel lösen, wobei die betreffenden Größen, seien es

abstrakte oder benannte Zahlen, in Millimetern oder Centimetern aus-

gedrückt, mit dem Zirkel auf dem Procentometer abgesteckt werden.

Mithin können die Procentometer für gewisse statistische Berechnungen

brauchbar sein. Ein befreundeter Kollege hält sie auch für gewisse

geodätische Messungen verwendbar. Man kann sich derselben ferner

als Hilfsmittel bei der Vergrößerung und Verkleinerung von Zeich-

nungen und plastischen Gegenständen bedienen, wenn man entweder

zwei verschieden lange Bandprocentometer nimmt oder zwei Ordinaten

im Procentometerdreieck errichtet, von welchen die eine der Höhe des

Originals, die andere der der gewünschten Kopie entspricht; mit dem

Zirkel läßt sich jede gesuchte Dimension sofort ausfindig machen.

Beiderlei Procentometer in verschiedenen Größen sind bei Hrn.

Optiker und Mechaniker Seiner Majestät A. Edelberg in Charkow

käuflich zu haben.

Charkow, den 20. November 1891.
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Nachdruck verboten.

Zur Blastoporusfrage bei den anuren AmphUbien.

BemerkuDgen zu dem Aufsatze der Herren A. Robinson und R. Assheton:
„The Formation and Fate of the primitive Streak, with observations on
the Archenteron and Germinal Layers of Rana temporaria." Quart. Journ.

of Micr. Science, New Series, CXXVIII = Vol. XXXII, 1891, Part. IV.

Von R. VON Eela-ngeb, Dr. phil. nat.

Zunächst ist es mir eine gewisse Genugthuung, konstatieren zu

können, daß das Hauptresultat meiner Arbeit ^

) „Über den Blasto-

porus der anuren Amphibien u. s. w." in der obigen Untersuchung,

welche mir sehr genau und gewissenhaft ausgeführt worden zu sein

scheint, bestätigt wird. Die Herren Robinson und Assheton heben

hervor, daß, wie ich es angegeben habe, der dauernde After sekundär

an einer Stelle des nun zu einer Rinne verschlossenen Urmundes durch-

bricht.

In Bezug auf andere Punkte weichen ihre Angaben nicht un-

wesentlich von den meinen ab, und soll es die Aufgabe vorliegenden

Aufsatzes sein, nachzuweisen, daß diese Widersprüche zum Teil auf

Mißverständnis, zum Teil wohl auf die Verschiedenheit des Objektes

(die Mehrzahl meiner Abbildungen und Beobachtungen beziehen sich

auf Rana esc.) zurückzuführen sind. Zum Schluß werde ich mir

einige Bemerkungen über die Litteraturangaben genannter Autoren

erlauben.

Was die Art und Weise betrifft, in welcher der Verschluß des

Blastoporus sich vollzieht, will ich gern zugeben, daß die Beschrei-

bungen der beiden englischen Forscher den Thatsachen besser ent-

sprechen dürften, als die meinigen. Ich habe damals dem Vorgang

nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt und war noch nicht ge-

nügend mit den Methoden der Messungen und der Rekonstruktion

vertraut, um dieser Frage gerecht zu werden. Es wird aber von mir

zunächst behauptet, daß ich den Primitivstreif, oder besser gesagt

Primitivrinne länger gezeichnet habe als den Durchmesser des Blasto-

porus zur Zeit seiner Maximal-Ausdehnung. Ich bemerke hierzu, daß

ich seiner Zeit ausdrücklich hervorgehoben habe, daß in dem jüngsten

von mir in toto abgebildeten Ei von Rana esc. der Urmunddurch-

1) R, V. Eelanger, Über den Blastoporus der anuren Amphibien,

sein Schicksal und seine Beziehungen zum bleibenden After. Zoologische

Jahrbücher, Abt. f. Anat. u. Entwickelungsgeschichte ; 1891.
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messer schon beträchtlich abgenommen hätte, wie übrigens auch der

Sagittalschnitt Fig. 11, Taf. I lehrt. Zweitens wird die Vermutung
ausgesprochen, ich hätte die Medullarrinne mit der Primitivrinne, da

der Primitivstreif nur der Verwachsungsnaht des Blastoporus ent-

sprechen soll, verwechselt. Meine Abbildungen beweisen aber, daß

zur Zeit, wo die Medullarplatte von R a n a esc. eine biscuitförmige

Gestalt hat und von Medullarwülsten noch nichts zu sehen ist, die

Primitivrinne sich in eine lange, schmale, sehr seichte Rinne ver-

längert oder vielmehr in dieselbe übergeht, welche die Medullarplatte

in der Längsachse halbiert. Es wäre nun denkbar, daß ein großer

Teil dieser Rinne dem Boden der späteren Medullarrinne entspricht;

da aber die Primitivrinne sich einfach in dieselbe verlängert, so

konnte ich zwischen beiden Bildungen keine bestimmte Grenze ziehen.

Nach der neuesten Auffassung würde die Medullarrinne gleich oral-

wärts vom Neuroporus anfangen.

Wie sich Ranatemp. in Bezug auf diesen Punkt verhält, ver-

mag ich nicht anzugeben, auch bin ich augenblicklich nicht in der Lage,

meine zahlreichen Totopräparate, welche nach der in meiner Arbeit

angegebenen Methode verfertigt, noch vollkommen gut erhalten sind,

sowie meine Schnittserien daraufhin nachzuprüfen.

Weiter wird noch angeführt, daß ich in der Zellmasse , welche

den ventralen hinteren Abschluß der Primitivrinne bildet und welche

der After durchbricht (ich habe diese Bildung Afterplatte genannt),

auf horizontalen Schnitten eine Schichtung beschrieben habe, welche

bei Ran a temp, nicht existieren soll Meine Abbildungen betreffen

in diesem Falle wieder R a n a esc. und habe ich die erwähnte

Schichtung hier sehr deutlich, sowie auch bei den Bufonen ge-

sehen.

Ebenso wenig konnten die beiden englischen Forscher das von

GöTTE, Balfouk und mir beobachtete, nach hinten und ventralwärts

gerichtete Divertikel des Urdarms wiederfinden, welches nach Durch-

bruch des Afters den Afterdarm bildet. Ich habe dieses Divertikel

wiederholt bei Rana esc, Bufo viridis und vulgaris, sowie

Bomb in ator igneus gesehen.

Endlich soll ich keine die Struktur des Primitivstreifs illustrierenden

Abbildungen gegeben haben. Fig. 7, Taf. II dürfte doch dazu dienen
;

auch habe ich dies Thema nicht ausführlicher zu behandeln beab-

sichtigt, da mir 0. Hertwig diesen Punkt genügend besprochen zu

haben schien.

War die eigentliche Untersuchung der Herren Robinson und

AssHETON genau und gewissenhaft ausgeführt, so läßt sich dies von
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den Litteraturangaben und dem Litteraturverzeichuis nicht behaupten.

Von 0. Hertwig's Schriften wird nur das Lehrbuch der Entwickelungs-

geschichte des Menschen und der Wirbeltiere angeführt, nicht seine

Untersuchungen ^

) über die Bildung der Keimblätter bei den Am-

phibien. Diese Arbeit hätte doch überhaupt und speziell bei Be-

sprechung der Coelomdivertikel des Urdarms, welchen ich in der von

0. Hertwig beschriebenen Weise bei sämtlichen von mir untersuchten

Anurenspezies mit der größten Deutlichkeit gesehen und vielleicht

nicht deutlich genug abgebildet habe, eine Erwähnung verdient.

Das Gleiche gilt von der Abhandlung von Fritz Schanz 2), welcher

unstreitbar zuerst die Beziehungen des Neuroporus und Afters zum

Urmund klargelegt hat. Sowohl diese als die eben angeführte Hert-

wiG'sche Arbeit wird gar nicht im Litteraturverzeichuis angeführt,

obgleich sie in der meiner Arbeit beigegebenen Liste verzeichnet und

im Texte derselben besprochen wurden.

London, den 24. Dezember 1891.

1) Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft, 1883.

2) Jenaiscbe Zeitschrift, 1887, Bd. 21.

Anatomisclie Gesellscliaft.
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