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XXI. 

Ueber eine Missbildung des Gehirns. 
Von Dr. Otto BiDswanger ,  

Assistenten an der psychiatrischen Klfnik zn Berlin. 

(Hierzu Taf. VIII--IX.) 

Der Fall yon Missbi ldung des  G e h i r n s ,  den  ieh in F o l g e n d e m  

g e n a u e r  mi t the i len  werde ,  ist  auf  de r  K r a n k e n a b t b e i l u n g  des  st~idti- 

s ehen  A r m e n b a u s e s  z u  Bres lau  w~ihrend des  Lebens  b e o b a c h t e t  

w o m e n  und  v e r d a n k e  ieh die fo lgenden  k l in i sehea  Notizen der  GUto 

m e i n e s  v e r e h r t e n  F r e u n d e s  H e r r n  P ro fesso r  B e r g e r .  

Marie Bleisnh, 104 Jahre alt, aufgenommen am 20. M~trz t878. Angaben  
der  Mut t e r .  rater der Pat., Sehiffer, ]itt an eptleptibchen Krampfen und zwar 
zum erbten Mal gegeu Ende der 20er Lebensjahre; Potator, aber in hohem Grade 
erst huge naeh der Geburt der Pat.; ein paar Jabre vor dem Tode Delirium tre- 
mens; ertrank im Alter yon 36 Jahren. Mit der Mutter der Pat. nieht verwaudt, 
keine weiteren famili~ren Dispositioueu. 

Mutter der Pat. gesuud, nhne famili~re Disposition, keine Kr~mpfe, hat each 
Pat. 6 Kinder geboren, yon deneu ein Knabe, i Jahr alt, plStzlich an Kr~mpfen 
starb, die anderen 5 zur Zeit leben, k6rperlich und geistig gesund bind und hie 
an Kr~mpfen gelitten haben. W~hrend ihrer Graviditfit mit Pat., die vor ihrer 
Verheirathung stattfand, hat die Mutter, yon ihreu Elteru verstosben, vielen Kummer 
und Aerger gehabt, lebte anffingiicb in steter Furcht und Angst vor einer Ent- 
deekang ihreb Zustandeb, hatte h~ufige Ohnmachten; each der Entdeckung er]itt 
sie eiue sehr scbleehte Behandlung. Pat. wurde schwer, aber obue Kunsthfilfe ge- 
boren, war normal ausgetragen, bah sehr roll und fleischig aus, besouders ,oben 
rum dick ~, wie bich die Mutter ausdr/ickte: die ebenfalls dicken Beine magerten 
im Laufe der Jabre immer mehr ab. Gleich you vornherein hatte das Kind die 
Vorderarme krampfhaft an die Oberarme angezogen und die Hfiude geballt. Die 
Unterextremitfiten waren ~steif uud ungelenkig". Die 9 ersten Monate wurde es 
yon der Mutter ges~ugt, spfiter mit Kubmilch genfihrt, gedieh aber weder k/Srper- 
lich noeh g eistig, blieb gel~thmt und vermochte bis zum heutigen Tage weder zu 
gehen uoch zu stehen. Es scbrie die ersten 4 Jahre fast unaufhSrlich Tag und 
Nacbt, vermochte keine sprachlichen Laute yon sinh zu geben; Ver]aegen each 
Essen und Trinken gab es durch Schreien kuad. Liess Urin nnd Koth stets unter 
sicb. Ferner giebt die Mutter an, dabs das Kind 5fters lebhaft salivirt, stets 
$chliugbeschwerden zeigt, beim Essen regurgitirt, so dass bei jedem einzelne~ 
Bissen yon fremder Hand naebgeholfen werden muss. Seit den letzten 2 Jahre~ 
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haben sich die his dahin geschlossenen I-]iinde der Pat. ge~ffnet. Im A l t e r  yon 
8 J a b r e n  h a t  d i e s e l h e  an I Tage 3real  e p i l e p t i s o h e  Krf impfe ,  a l lge -  
m e i n e  Z u c k u n g e n  end  Coma gehab t .  Die Fontanellen sollen lange often 
gewesen sein. 

S t a t u s  p r a e s e n s  yore 2 | .  M~rz 1878. Pat., ein mageres Indi~,iduum, nimrnt 
im Bett die Rficken]age ein. Voi'derarm ned Unterschenkel in hoehgradiger Flexions- 
contractur. Mend so weit ge~ffoet, dass die oberen Z~ihne sichtbar sind, Zunge 
dabei etwas erhobeo. Augen bald starr auf eiuen Pnnkt goriehtet, bald sich nach 
verschiedenen Richtungen wendend, meist oboe jeden verstiindigen Ausdruck; bis- 
weilen leeres LiicheIn. 

Kopf nicht auffallend klein, yon ruadlieher Form, mit verhiiItnissm~issig kleinem 
Hinterkopf; Fontanellen geschlossen; Sehltdel ffihlt sich fiberall gleich hart an. 
Maasse: Horizontaler L~ingsumfang ~.6 Cm., Liingsdnrehmesser 15 Cm, Qnerdarch- 
messer 13,5 Era., H6hendnrehmesser | i , 5  Era. Bei hehiger Percussion des Schii- 
dels verzieht sieh das Gesieht tier Pat. nieht schmerzhaft. Des Gesieht ist lang, 
die Prec. zygomat, springen beiderseits deutlich horror. M/issiger Ern~ihrnngs- 
zustand des 6esichts; Farbe desselben normal. Bei rnhiger Stellang des Gesichts 
sind keine auf Lahmuogen der Musculatur zurfickzuffihrenden Asymmetrien zu con- 
statiren. Auf Geheiss macbt Pat. keino willkfirlichen Bewegungen, da sie die Auf- 
fordernugen nicht versteht. Die znf~ilIig sich abspielenden Contraetionen der 6e- 
sichtsmuskeln zeigen nichts Abnormes. Die PupilIen sehr erweitert, trP, ge reagirend. 
Augenmuskeln intact; boch6radige Hyperamie der linken Conjunctive. Augenhinter- 
grand normal. Des Geh6r scheint fiir grSbere Ger/iuscbe genfigend empfindlich zu 
sein, beim Klatschee in die Hiinde erschrickt Pat. und sieht sich each tier Richtung 
des Ger/iusches urn; ebenso wendet sic ihren Bliek bei lantern Pfeifen. Beim An- 
legen der Uhr jedoch verh/ilt sie sich indifferent. Ueber den Gernchssinn wurde 
nichts Genaueres ermittelt, wenig fiber den Gesebmaeksstnn. Nahert man dam 
Kinde ein Stfickehen Zueker, so sperrt es den Mnnd anf nnd I~iehelt scheinbar 
verst~lndig; anf die Znnge gelegt, wlrd dasselbe sofort versehluckt, anf die Lippe 
gelegt, blelbt es liegen, bis es zufallig yon der Zunge $eholt wird. Eine Messer- 
spitze Salz, auf die Znnge gestreut, raft in den Mienen des Kindes ntcht des Be- 
ringste Missbehagen hervor; vielmehr l/ichelt es, wean man ibm einen freundliehon 
Blick zuwirft. Nach diesen Geschmacksprfifangen 5ffuet Pat. wioderholt den Mund 
und streckt die Zunge heraus. Passiv sind die Kiefer schwer auseinander zu brin- 
gee. Zunge each allen Seiten bewegllch, Stelloog des Z~ipfeheos and der Gaumen- 
b~igen nicht zu eruiren. Beim Einnehmen yon Speisen lebhaftes Regurgitiren ned 
zugleich Saliviren. 

l)er geistige Zustand des Kindes ist, wie sieh erwarten l~isst, ein sehr weoig 
entwickelter. Yon einer F~ihigkeit zu sprechen oder zu artieuliren ist keine Spur 
vorhandea; ebensoweaig versteht das Kind, was zu ihm gesproehen wird. Von Zeit 
zn Zeit l/isst es hlSkende Lento vernehmen, die den Charakter eines thierischen 
Geschroies hubert. Seine Aeusserungen dutch Mienenspiel nod Laute lessen sieh 
meistens nieht als kusdruek bestimmter Empfindungen oder Bedfirfnisse denton. 
Doeh soil des 6esicht der Pat. ethan freudig lacheluden Ausdruck gehabt haben, 
wenn lhre Mutter sic in tier Anstalt besuchte, sell den Ansdruck des Weinens an- 
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genommen haben, wenn jene sich entfernte. Ein zul/ichelnder Blick wird meist 
yon einem freudigen Lficheln erwidert, fiihrt man das Kind rauh an, so weint es. 
Reicht man ihm eine Hand hin, w~hrend seine Arme auf der Decke llegen, so 
streckt es sehr bald eine oder beide Hiinde entgegen, liegen seine Arme unter der 
Decke, so macht es keinen Versuch sie hervorzuziehen. Wenn Pat. Essen sieht, 
so schreit sie 6fters, manchmal l~ichelt sie auch freudig oder bleibtindifferent. Das 
Liicheln verschwindet oft pl6tzlich und hat immer etwas Unnatfirliches. Legt man 
ihr eine Brezel auf die Hand, so wendet sie den Kopf hin, den Mund dabei welt 
aufreissend, erfasst sie auch zuweilen, ohne sie jedoch zum Munde zu fiihren. Beim 
Zeigen einer Puppe verh~ilt sich Pat. ganz apathisch. 

Kopf activ und passiv gut beweglich. Erhebltche Spannung in den Sehulter- 
gelenken; hochgradige Flexionscontraetur der pronirten Vorderarme; Flexiouseon- 
tracturen der beiden Hfinde zlemlich leicht fiberwindbar. Die Finger, namentlich 
Daumen, stehen in starker Beugestellung, und lasst sich letzterer passiv kaum ex- 
tendiren. Bemerkenswerth tst eine auffallcnde Schlaffheit and Beweglichkeit in den 
Fingergelenken, in Folge deren die einzelnen Phalangen dutch Beugung und Streckung 
in ganz abnorme Stellungen sich bringen lassen und, besontiers auffallend an dem 
Zeigefinger der linken Hand, die oberen Phalangen zu den unteren in einen stumpfen 
Winkel hyperextendirt werden kSnnen. Oefters fiberstreekt auch Pat. s/immtliche 
Finger in der Articnlatio metacarpo-phalangea. Bei der passiven Bewegung in den 
Fingergelenken f/ihlt man gewissermaassen die gegenseitige Verschiebung der Knorpel- 
fl/ichen an eiuauder. Willk~irlieh ist die Kranke - -  jedoch erst in der letzten 
Zeit - -  im Stantie, unbeholfen Finger- um Armbeweguagen zu maehen, sieh mit 
der Hand an den Kopf zu fahren. Weiteres liisst sich nicht ermitteln. 

13. Januar 1579. Bei Schmerzreizen in den oberen Extremit/iten sehmerzliehes 
Verziehen des Gesichts und letchte Abwehrbewegungen. Jetzt eine hochgradtge 
Atrophle der gesammten KSrpermuskeln. Yon den Bicepssehnen aus leichte Reflex- 
bewegungen. Leib stark aufgetrieben, welch, eintirfickbar. Untere Extremit~iten an 
den Leib angezogen. In den Knien starke Beugecontractionen besontiers rechts, so 
class die Ferse die Nares beriihrt. Bis zum rechten Winkel passiv ziemlich leicht 
zu redressiren, welter aber nur mit grSsster Gewalt. Beide Ffisse in Varus-Stenung, 
besonders der rechte, der so stark nach innen rottrt ist, dass er mit dem Unter- 
sehenkel einen rechten Wiakel biltiet; 'nit einigem Widerstand redressirbar. 

Sensibilitat und Hautretlexe erhalten, soweit es yon ersterer nachgewiesen wer- 
den kann. Fdiher war Pat. noch im Stande, Bewegungen mit den Beinen auszu- 
ffihren, seit kurzer Zeit llegt sie vollst~indlg bewegungslos da. Sehnenreflexe nicht 
nachweisbar. Mechanisehe Erregbarkeit der Muskeln an einzelnen Stellen naeh- 
weisbar. 

Die elektrische Prfifung (mittelst des Inductions- und eonstanten Stromes) er- 
giebt, dass die Erregbarkeit fiberall sehr deutlich vorhanden, und bietet dieselbe 
keine auffallende &nomalie. 

Stuhl und Urin 1/isst Pat. unter sich. 
14. J~inuar 1579. Zunehmende Sehw~ehe tier Pat. Anf den Lungen welt ver- 

breitetes Rasseln (feinere knlsternde Gerausche), Infiltrationserscheinungen. Pals 
und Respiration sehr frequent. 
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15. Januar 1879. Status moribundus. 
16. Januar 1879. Trachealrasscln, - -  Facies Hippocratica. 
Abends 6~ Uhr: Exitus letalis. 
Die S e c t i o n  konnte erst ~2 Standen nach dem Tode unter ungfinstigeu 

~usseren Verhfiltnissen ausgeffihrt werden. Es war fiberhaupt blns die Section des 
Sch~dels gestattet worden. 

Weibliche kindliche Leiche, stark abgemagert, yon dem Alter ( I I  Jahre) ent- 
sprechender Gr6sse. Gesichts- und K6rperhildung zeigt nichts Abnormes; nut die 
Beine auffallend dfion, in den Knieen in mlttlerem Maasse eontractorirt. Sch', idel 
von ann~hernd kreisrunder Form, ziem]ich hoch gew6lbt, Im rechten schdigen 
Durchmesser ]eicht scoliotisch; Stirnnaht v6llig verstrichen, Sagittalnaht und Co- 
ronarnaht breit end vielfach gezackt, doch v6ilig eonsolidirt; die /ibrigen Nahtver- 
bindungen in normaler Weise vorhanden. Sch~de]dach yon mittlerer Dieke, ziem- 
lich leicht, die fiussere Tafel auffallend dfinn, Diplo~ im Stirntheil breit, sehr blut- 
reich, fiber beiden Tubera parietalia nnd im hinteren Abschnitt fast v61lig geschwuoden, 
so dass der Schiidel bei durchfalleodem Licht transparent erscheint. Auf der H6he 
des rechten Scheitelbeins in der ~usseren Tafel ausgebreitete zierliche Gef~sszeich- 
nung. Die Hinterhauptsgrube flach, verhiiltnissm~ssig brelt, die linke anscheinend 
etwas gr~sser als die rechte, der Clivus Blumenbachii verhiiltnissm~ssig flach ab- 
fallend. Sonstige Ver~inderungeu an der Sch~delbasis nicht vorhanden. 

Dura m a t e r  sehr blntarm, yon blasser F~irbung ned feuchtem Glanze, zeigt 
mittlere Dicke und etwas derbere sehnige Beschaffenheit. Der Sinus longitudinalis 
und die der Basis enthalten ganz frische, dunkel schwarzrothe Blutgerinnsel. 

Pia m a t e r  auf der Convexit~t im Ganzen dfinn und dnrchscheinend. Nor in 
der Gegend der Centralwindungen und der Scheitellappen ist sie beiderseits Ifings 
der Geffissst~mme weisslich getrfibt, und finden sich daselbst in den Kreuzungs- 
stellen der Piamaschen kleine, kaum stecknadelkopfgrosse, theils graugelbe, theils 
grauweisse festere Einlageruogen. Die Piagef~sse se]bst durchweg wenlg bluthattig. 
Die pialen Mascheor~ume yon 5usserst geringem Flfissigkeitsgehalt. Die Pia mater 
l~sst sich ~iberall ohne Schwierigkeit yon der Oberfl~iche ablSsen. Beim Abl6sen 
derselben yon beiden Scheitellappen enfleert sich ganz wenig ser6se Flfissigkeit. 
Auch die Pia mater der Basis zeigt keine Besonderheiten nod enth~lt nor wenig 
ser6se Flfissigkeit. Die Gefiisse an der Basis in normaler Anordnung vorhanden; 
durchweg dfinnwandig, mit verh~ltnissmassig eugem Lumen, doch /iberall wegsam; 
sp~rlich Blutgerinnsel enthaltend. Nach Entfernung der Pia mater besitzt das Ge- 
hirn ein Gewicht yon 1050 Grin., zeigt allgemein eine etwas weichere Beschaffenheit. 

Bei Betrachtung der convexen  O b e r f l ~ c h e  f/lilt sofort die ungew6holiche 
Anordnung tier Windungen end Furchen auf. Eutsprechend der Rolando'schen 
Forche findet sich beiderseits ein breiter, klaffender Spalt, der ann~hernd in gerader 
Linie die convexe Hemisphfirenfl~che veto oberen mediaoea bis ~um uutcren late- 
ralen Hemisph~renraud durchschneidet, beiderseits aun~hernd dieselbe Lagerung hat 
und die Hemisph~ren in zwei ungleiche H.~lften theilt. Der vordere Abschnitt be- 
sitzt etwa ~,  der hintere �89  Oberflfiche. Auf den vorderen Abschuitten treten 
jederseits die beiden oberen Stirnwindungeu als breite, an secund~rer Furchung auf- 
faBcad arme Wfilste hervor. Doch i s t  die O b e r f l ~ c h e  d e r s e l b e n  v ie i faoh  
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in  z i e r l i c h e r  W e i s s  l e i c h t  e i n g e k e r b t .  Diese  f e i n e n  E i n k e r b u n g e n  
l i n d e n  s i c h ,  wenn  a u c h  in e twas  g e r i n g e r e m  Maasse  f iber die h i n t e -  
r e n  A b s c h n i t t e  v e r b r e i t e t ,  so d a s s  der  g a n z e  G r o s s h i r n m a n t e l  de r  
Convex i t~ i t  wie g e f ~ l t e I t  e r s c h e i n t  und  s ich  dem B e s c h a u e r  die 
A n a l o g l e  mi t  der  F / i l t e l u n g  e i n e r  H e m d k r a u s e  a u f d r / i n g t .  

W/ihrend die beiden oberen Stirnwiadungen, in den hinteren zwei Dritttheilen 
dutch tiefer gehende Furchen yon einander deutlich getrennt, in genannter Weise 
scharf hervortreteu, sind die uatersten (drttten) Stirnwindungen beiderseits in ihren 
hinteren Abschnitten entschieden verkfimmert; in abnormer Weise aus den erw~hnten 
klaffenden Spalten hervortauchend verlaufen sis als schmale Wfilste am unteren 
[ateralen Hemisph~lrenrande nach voru und lassen die Wfils/e der Insdwindung zum 
Theil frei zu Tags treteu. 

Die SyIvi'schen Furchen, nut mangelhaft ausgebiIdet, fliessen anscheinend mit 
tier beschriebenen klaffenden Spalte zusammen. Yon einem horizontalen, nach 
hluteu strebenden Ast derselben ist beiderselts nichts auffindbar. Analog tier Bil- 
dung der vorderen Schenkel derselben seudet die klat~ende Hirnspalte am unteren 
lateralen Hemlsph~irenrande einen schmalen, nut I Cm. langeu Ast annfihernd senk- 
recht nach vorn and oben. 

Die beiden Centralwindungen fehlen anscheinend v~llig. Aus tier Tide der 
klaffenden Spalte treten, sowohl nach vorn als nach hinten strebend, Windungszfige 
empor, die theilweise in der Tide der Spalte mit einander in Verbindung stehen. 

An den hinteren Gehirnabschnitten finder sigh jederseits die Fissura pavietu- 
occipitalis anscheiuend in normaler Weiss vorhauden. Im Uebrigen zeigen diese 
hinteren Abschnitte hinsichtlich tier Furchnng und der unterscheidbaren Windungs- 
zfige vielfach yon der Norm Abweichendes. Das Kleinhirn ragt fiber das hinters 
Ends tier Grosshirnhemisphiiren etwas hervor, zeigt auf tier Oberfl~iche keine Miss- 
gestaltuug und ist yon mittlerer Gr~sse~ 

Soweit yon der convexen Hemisphfirenfl~che dutch die breiter klaffende Scissura 
pallti ersichtlich, ist tier Balken ohne augenfallige .~,bweichungen. 

An tier b a s a l e n  Fl i iche  des Gehirns sind keine augenfiilligen .~bnormit~iteu 
vorhanden. Die Schlafenlappeu zeigen plumpe, nut dutch seichte Furchen getreunte 
Wtndungszfige, die orbitale Fl~che des Sttrnhirns die typische Anordnung tier Win- 
dungen, die yore Kleinhirn bedeckten unteren Fl~ichen tier htnteren Gehirntheile 
sine reiche Furchnng und vtelgestaltete Anordnung der Windungen. 

Entsprechend dem Anfangstheil der Fissura Sylvii beginnt an der gehirnbasis 
etwas seitlich und vor dem Chiasma eine Furclae, die lateralw~irts letcht nach hinten 
gerichtet verliinft und am unteren lateralen Ilemisph/irenrand in die beschriebene 
klaffende Spalte sich verbreitert. 

Die Gehiruueren an der Basis sind in normaler Anordnung vorhanden, zeigen 
makroskopisch keine Besunderheiten; die Birnschenkel, die Brficke nnd das ver- 
1/ingerte Mark vislleicht etwas kieiner, doch normal gestaltet. 

Das Rfickenmark l~isst ansser grosset Blasse nnd starkerer Durchfeuchtung 
makroskopisch keine Veranderungen erkennen. 

Das Gehirn wurde in verdfinnten Mkohol gelegt und butte mein Frennd 
Dr. W i l b r a n d  die Freundlichkeit, die heifolgeuden Zeichnungen yon demselben 
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auszuffihren. Von einer genauerea Beschreibung des Gehirns musste wegen der zu 
weichen Consistenz und der drohenden Zerreissung desselben Abstand genommen 
worden, bis dasselbe einigermaassen erh~irtet war. 

Nach l/~t~igigem Ltegen in 50procentigem Alkohol wurden die fo]genden 
Messongen ausgeffihrt: 
LUnge der llnken Hemisphere . . . . . . . . . . . . . .  15,2 Cm. 

- rechten . . . . . . . . . . . . . .  i4,5 - 
des vorderen Abschnitts his zum vorderen Rand des Snlcus Rolando 

links |0 ,0  - 
rechts 9,4 - 

des hinteren hbschnitts yore hinteren Rand des Sulcus centralis 
links 5,2 - 
rechts 5 , |  - 

(Die Maasse sind auf der R~ihe der Convexit~it, I Gin. vom oheren 
medianen Hemisph~irenrande entfernt, aufgenommen.) 

Das Kleinhirn fiberragt dte Grosshlrnhemisph~ren links . . . . .  1,2 - 
rechts . . . . .  1,5 - 

Die Scissura pallii klafft in der Mitte des Vorderhirns . . . . . .  0,6 - 
Mitte des Hinterhirns . . . . . . . . . . . . . . . .  2,/~ - 

Behufs genauer Beschreibuug des in Alkohol gehiirteten Gehirns werden die 
beiden Hemisph~ren durch einen durch die Mitte des Balkeus in sagittater Richtung 
gefiihrten Schnitt yon eiaander getrennt. Bei der abnormen Gestaltung der Ober- 
fliiehe war es geboten, den /iblichen Gang der Beschreibnng der flirnoberfliiehe zum 
Theil zu verlassen and als Ausgangspunkt derselben die hervorstechendste Abweichung, 
die bei der Beschreibang des frisehen Gehirns erw~ihnte klaffende Qnerspalte, zu 
nehmen. Selbstverst~indlich war die Hauptaufgabe vorderhand ohne Riicksichtnahme 
auf die normalen Verh~iltaisse rein descriptiv zu verfahren, um dutch die Schilde- 
rung der thatsfichlichen Verh~ltniese die Unterlagen gewinnen zu kfnnen fiir eine 
sp~itere vergleichsweise Betrachtang. Doeh warden zar leichteren Orientirung da, 
wo ohne Zwang eine Gleichstellung mit typischen Windungen und Furchangen ge- 
macht werden konnte, auch die fibiichen Bezeichnungen beibehalten. In letzterer 
Beziehung ist hier za bemerken, dass bez/iglich der Benennungen der Windangen 
und Furchen die Ecker 'schen Bezeichnungen verwendet wurden, uad nur da Be- 
zeichnungen anderer Autoren aufgenommen worden sind, wo deren abwetchende 
Auffassgng zar Deutung der Befnnde am zweckdienlichsten war. Es wurden dann 
die vom Ecker 'sehen Schema abweichenden Bezeichnungen jedesmal mit der An- 
gabe des betreffenden Autors versehen. 

R e c h t e  H e m i s p h ~ i r e .  

Die convexe Flfiche der Hemisphere wird dutch einen breiten, kiaffenden 
Spalt (A) in 2 Hauptabschnitte zerle~t. Diese Trennungsfurche erstreckt sich vom 
oberen, medianen Hemisph~irenraud in leicht bogenf~irmigem, nach hinten convexea 
Verlaufe fiber die Convexitiit der Hemisphfire zur Basalflfiche. Diese Furche, welche 
am gehfirteten Gehirn eine grfsste Breite yon 0,8 Cm. besitzt, beginnt am oberen 
Hemisph~irenrand als selchter, ganz schmaler SpaR, vertieft and verbreitert sich abet 
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Cm. davon entfernt ganz pl(~tzlich, anscheinend unYermittelt, besitzt im Anfangs- 
theil der Verbreiterung eine Tiefe yon 1,5 Cm., gewinnt dann bald die ohen ange- 
gebene grSsste Breite, wird durch Windungszilge, die aus der Tiefe der Furche 
emportauchen, hetr~ehtlich' fischer. 

Etwa in der Mitte zwischen dem oheren und nnteren lateralen Hemisph~iren- 
rand verschm~ilert sie sich wieder betr~ichtlich and gewinnt einen schr/ig naeh unten 
and vorn geriehteten Verbal, w~hrend sie in ihrer oberen H~Ifte ann~hernd senk- 
reeht auf den oberen Hemisph~renrand gestellt war. 

Am unteren lateralen Hemisphiirenrand verbreitert sie slch za einer ann~hernd 
drelkantigen Liicke (S) (Spitze des Dreikants nach vorn gerlehtet), sender elne etwa 
| Cm. lange schmale Abzweigung (Si) in gerader Riehtang nach vorn, w[ihrend 
die Hanptfurche auf die hassle Fliiche umbiegt, am in leieht bogenf~rmigem Ver- 
laufe sich naeh hinten zu wenden and dieht vor dem Chiasma nervi optici za 
endigen. 

I In Ergiinzung friiherer Messungen warden die folgenden Lilngenmaasse belder 
Hauptabschnitte festgestellt: 

Vorderer Hlnterer 
Abschnitt. 

i )  Am oberen HemispMrenrande . . . . . . . . . .  8,6 Cm. 5,0 Cm. 
2) 4 Cm. yore oberen Hemisph~irenrande entfernt (entsprechend 

der gr6ssten Breite der beschriebenen Farche) . . . .  8,I - 5,6 - 
3) Am unteren lateralen Hemisphtirenrande . . . . . .  5,1 - 9,8 - 
~.) An der basalen Fl/iehe: 

a) 5 Mm. vom unteren lateralen Hemlsphiirenrand entfernt 4,~ - 8,6 - 

b )  dicht vor dem Chiasma . . . . . . . . . .  6,9 - 8,l 
GrSsste HShe 6 Gin. 
Gr6sste Breite 6 - 

Ans der Furche der A tauchen mehrere Windungsz/ige empor, welche einer- 
seits in den vorderen, andererseits in den hinteren Hirnabsehnitt /ibergehen and 
deren Beschreibung 'am besten erst mit der speciellen Schilderung des vorderen nnd 
hinteren Hirnabschnlttes verbunden wird. 

1. V o r d e r e r  H t r n a b s c h n i t t .  

t .  L a t e r a l e  Flfiche.  

Obere Stirnwindung (F  1). 

Am oberen (medialen) Hemisph~renrande erstreckt sich ein hrelter Windungs- 
zug in geradem Verlaufe yon der Trennungsfurche (A) zum vorderen Hemisphiiren- 
ende. Derselbe besitzt an seinem Ursprunge eine Breite yon 2,1 Cm., in der Mitte 
seines Verlaufes yon 3 Cm.; in seinem vorderen Dritttheile verhindet sich derselhe 
durch einen breiten Wulst mit der zun~ichst zu beschreibenden Windung, wodurch 
eine Abgrenzung dsselbst nicht mSglich wird. 

Dieser Windungszug ist verhitltnissm~ssig arm an secund~rer Furchung. In 
seinem hinteren Dritttheile besitzt derselbe eine einzige, ziem|ieh tief gehende, 
halhkreisfSrmige, mit der Convexitat nach vorn gerichtete Furche. Eine zweite 
secund~dre Furche befindet sich I Cm. vor dem Zusammenfluss des obersten und 
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mittleren Windungszuges, ist ganz senkrecht zur Scissura pallii gestellt, besitzt eine 
L[inge yon 2 Cm., endigt 3 Mm. vor dem oberen Hemisph~renrande. Eine dritte 
secund~re Furche findet sich 4 Sin. nach vorn yon der letztgenannten gelegen. 
Dieselbe ist ziemlich tief~ ist jener parallel gesteilt, beginnt 1, |  Cm. vor dem oberen 
Hemisph[irenrand and biegt auf die mediale Hemisphfirenfl~che fiber. 

Mittlere Stlrnwindung (F2). 

Dieser Windungszug entspringt mit einem 2 Cm. langen, 4 Mm. breiten, der 
tiefen transversalen Furche (A) parallel gestellten Briickenwulst (a) aus der oberen 
Stirnwindung, ist yon dieser in ihrem weiteren Verlaufe dureh eine mehrfaeh ge- 
kriimmte, tief gehende Furche (fl) an den hinteren 2 Dritttheilen geschieden. Die 
Verbindungsbrficke (a) ist an ihrer hinteren seitlichen, der Furche A zugekehrten 
Fl~che vielfaeh zierlich gef/iltelt and oberfl/iehlich gekerbt und strebt, sich allm[ih- 
lich versehm/iternd nach oben medianw~rt% tritt etwa | Cm. yore oberen, meclialen 
Hemisphfirenrand entfernt in Verbiadung mit Windungszfigen, die dem hinteren 
Hemisphiirenabschnitt angehSren. Das vordere Dritttheil der mittleren St|rnwindung 
fliesst mit der oberen Stirnwindung vermittelst zahlreicher Brficken in unregel- 
m~issiger Weise zusammen. Nach unten ist diese Windung ear in ihrem hinteren 
Dritttheile durch eine tiefer gehende Furche (f2) deutlich abgegrenzt. 

in den vorderen Abschnitten ist eine Scheidung dieses Windungszuges in eine 
mittlere und untere Stirnwindung nicht m~glich. Dieser mittlere Windungszug 
bildet deshalb den Hauptbestandtheil der lateralen Hemisph/irenfl~ch% besitzt mehrere 
tiefer gehende secund~ire Furchungen, yon denen ein Theil senkrecht auf die L~ngs- 
rlchtung der Windung gestellt ist und in die erste Stirnfurche hineinm/indet, andere 
eine mehr halbkreisfSrmige Bichtung besitzen und die Furehe in der Lfingsrichtung 
zerkliiften. Eine kurze, | , 8  Cm. lange, ziemlich tief gehende Furche entspringt am 
unteren Ende des oben beschriebenen l[ingsgestellten Brfickenwulstes (a) aus der 
Tiefe der grossen Transversalfurche and grenzt so mit der demniichst zu beschrei- 
benden 2. Stirnfurche einen keilf~rmlg gestalteten Abschnitt der 2. Stirnwindung 
etwas schiirfer ab, dessert Spitze durch einen schmalen, in der Tiefe der Trans- 
versalfurche (A) sieh verlierenden kleinen Bandwulst gebildet wird. 

Beziiglich der ersten Stirnfurche ist zu bemerken, dass dieselbe an ihrem 
hinteren Ende noch eine kurze, senkrecht auf den Haaptverlauf der Furche gestellte 
Fortsetzung besitzt, welche eine L~nge yon I Cm. hat und zar Abgrenzung des 
mehrfach erwfihnten Brfiekenwulstes (a) mithilft. 

Der ganze zweite Stirnwindungszu8 besitzt in dem hinteren Dritttheile eine 
Breite yon 2,8, in der Mitte yon 3,9 Cm. Im vorderen Dritttheile ist derselbe 
auch nicht mehr ann~hernd yon der obersten and untersten Stirnwiudung abzu- 
grenzen. 

Untere Stirnwindung (F~). 

Die untere Stirnwindung (Fa) entspringt mit einem schmalen, auf tier Ober- 
fl[iche leieht abgeplatteten Aste aus der Tiefe der transversalen Furche (A), 3 Cm. 
yore medialen Hemisph[irenrande, l~uft anfangs in der Tiefe, fast ganz yon dem An- 
fangstheil der 2. Stirnwindung iiberdeckt gerade naeh unten, tritt am lateralen 
(unteren) Rande der 2. Stirnwindung frei zu Tag% besitzt daselbst eine Breite yon 
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3 Mm., wendet sich dana in Ieichtem Bogen naeh vorn and unten, hildet den late- 
ralen (uuteren) Hemisphiirenrand und biegt, nachdem ste 2 Cm. weit naeh vorn  

verlaufen, beinahe reehtwinklig um und endigt auf der basalen Flfic~he des Stirn- 
hirns. Im Umbiegnngswinke! wird sio anscheinend unterbrochen durch den oben 
erw~ihnten kurzen, gerade naeh vorn strebenden Ast (Al) der transversalen Furche 
(A) besitzt daselbst aber Windungshrfieken mit den vielfach gewundenen Zfigen der 
2. Stirnwindung. Der untere (laterale) Hemisph~irenrand wird somit fast ausschliess- 
lich von Windungsziigen der 2. Stirnwindung gebildet. 

In der oben beschriehenen dreieekigen Lfieke (S), welche fast genau am un- 
teren lateralen Hemisphlirenrand gelegen ist, treten frei zu Tags die Windungsziige 
der fnsel, welche, soweit sich am geh~rteten Prtiparate nach leichtem Auseinander- 
dr~ngen der Spalte erkennen lfisst, sine plumps Form besitzen. Die griisste Breite 
der 3. (unteren) Stirnwlndung vor ihrer Umbiegungsstelle betrfigt l i  Mm. Von der 
Bildung eines Opereulums kann kaum gesproehen warden. Nur der kurze, am 
lateralen (unteren) Hemisphiirenrande naeh ~orn verlaufende hbschuitt der 3. (un- 
teren) Stirnwiadung iiberdeekt die Inselwindungen theilweise. 

2. B a s a l e  Flfiche.  

Die hasale Flliehe ist etwas plattgedrfickt, l~isst abet noch einige seichte, mehr- 
faeh ver~istelte Farchen erkennen, welche aber eine Trennung in einzelne Windungs- 
zfige nieht erlauben. Nor entsprechend der auf die nntere F]iiche ombiegenden 
untersten Stirnwindung Ifisst sich ein Windnngszag als hintere Begrenzungsfliiche 
des vorderen Gehirnabschnittes his zur Gegend des Tractus optieus verfolgen. Gegen 
die fibrige basale Fliiche des Stirnhirns ist derselbe dutch eine zwar seichte, abet 
dentlieh ausgepr/igte Furehe abgegrenzt, w~hrend naeh hinten die Fissura Sylvii 
die Grenzliaie bildet. 

3. Med ia i e  Fl~che.  

An der medialen Fl/iche tritt der Salons calloso-marginalts (am) als t ide,  die 
oberste Stirnwindung in typischer Weiss yore Gyrus fornieatus trennenda Furche 
hervor. Derselbe endigt naeh hinten 2 Mm. weft hinter dam hnfangstheil tier 
Furche A am oberen (medialen) Itemisph~irenrand und wird durch die Endabschnitte 
beider Furchen sin schmaler Windungszug abgegrenzt, welcher auf der hteralen 
Flache in dam hinteren hbschnitte der itemisphlire waiter verlauft. Vorn vor diesem 
hinteren Ends des Sulaus calloso-marginalis gelegen finder sich etne kurze, vertical 
aufsteigende hbzweigung desselben, welche die mediale Fl~ehe der arsten Stirnfurehe 
an dieser Stalls seicht einschneidst p a r e  (Sulcus paraeeatralis S c h w a l b e ) .  Das 
vordere Ends des Salons calloso-marginalis ist in normaler Weiss naeh Umbiegung 
um das Balkenknie in der nnteren nod hinteren Spitze des Stirntheils gelegen. 
Die mediale Fl/iehe tier ersten (obersten) Stirnwindung ist in ihren hinteren 
2 Dritttheilen auffallend schmal und zeigt wenig ganz seiehte, senkreeht auf den 
Verlauf der Windung gestellte Furchen, das *orderste Drittheil dersalben ist, bevor 
die Umbiegung auf die basale Flfiehe stattfindet, ziemlieh betr~ehtlieh verbreitert 
nod waist auch sine reiche secundare Furehung auf. Dementspreehend besitzt 
dieser Windungszng auch sine sehr verschiedene Breite; im hintersten Dritttheile 
dicht nach dam Ursprnng dessalhen betriigt sio 9 Mm. ; er versehmfilert sich his zu 
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7 Mm.~ nimmt aber im mittleren Dritttheile rasch zu~ so dass annahernd an der 
Grenze zwischen vorderem und mittlerem Dritttheile eine Breite yon 17 Mm. er- 
reieht wird, w[ihrend entsprechend der Spitze des Vorderhirns die Breite yon der 
Vorderfl~iehe bis zum vordcren Rande des Suleus calloso-marginalis an seiner Um- 
biegungsstelle nm das vordere Balkenende gemessen, 27 him. betr~gt. 

Die Besehreihung des Gyrus fornieatus und der fibrigen anf der medialen 
Fl/iehe hervortretenden Hirntheile slehe sp[iter. 

II. t t i n t e r e r  H i r n a b s c h n i t t .  

| .  L a t e r a l e  Fl,~ehe. 

Am hinteren Hirnabschnitt finden sigh auf der lateralen Flfiehe 3 ftauptfurchen, 
welehe der Oberfl~che ein charakteristisches Gepr/ige geben und ungezwnngen eine 
EIntheilung derselben in 3 Lappen erlauben. Die erste, 3 Cm. nach hinten yon 
der transversalen Furche (h) gelegen, schneidet, ann/ihernd senkrecht anf dig 
Scissura pallii, I1 Mm. welt yore oheren (medialen) flemisph~irenrand in dig late- 
rale Hemisph~renfl~iehe ein, hat ihren Haoptverlauf abet auf der medialen Flache; 
diese Fnrche entspricht vSl/ig der Fissura parieto-oecipitalis (p o). Eine zweite 
Furehe ( ip)  entspringt aus der Tlefe der transversalen Furehe (A), 22 tMm. yore 
oberen (medialen)Itemisph/irenrande entfernt, zieht sich in leicht gewundenem 
Verlauf mit nach oben concavem Bogen im oberen Dritttheile der lateralen Hemi- 
sph~rentl~iehe nach hinten und endigt 2 Mm. hinter der Fissura parieto-oecipitalis, 
! Cm. unterhalb dem oberen (medialen) Hemispharenrande. Oiese Furche ist in 
ihrem vorderen Dritthelle, kurz nachdem sis die eonvexe ftemisph~irenfl~iche ge- 
wonnen hat, dutch einen kaum 2 Mm. brelten nnd etwa 4 l~lm. langen Windungs- 
zug in der Tiefe unterbroehen und bildet an dleser Stelle nut etne seichte Ein- 
kerhung der Oberfl/iche. Eine dritte Furche (on) schneidet fast senkrecht dig 
2 unteren Drittthelle der lateralen Fl~iche des hinteren Gehirnabschnittes 3 Gin. 
yore Occipitalpole entfernt eia, sic entspringt aus der Mitte der Seheitelfurche (ip), 
verl~iuft anfangs schr/ig nach hinten und unten geriehtet, verhreitert slch nach un- 
gef/ihr 1 Cm. weiten Verlaufe zu eider kleinen dreieckigen Gruhe, verjfingt sich abet 
bald wieder (circa 3 Mm. weiter nach unten) zu eider spaltfSrmigen Fnrche, ver- 
1/iuft in ihrem unteren Dritttheil annahernd senkrecht zum unteren lateralen Hemi- 
spharenrande und biegt daselhst auf die basale Fl~iche am. Diese Furche ist in 
ihren unteren 2 Dritttheilen spaltfSrmlg verengt dureh den vorspringenden schaden 
Rand des nach hinten yon derselben gelegenen Hirntheils; wird derselhe leicht zu- 
rfiekgeschlagen, so zeigt sieh die Tiefe der Fnrche theilweise ausgef/illt durch einen 
ann/ihernd vertical gestellten, vlelfach transversal eingekerbten Windungszug, welcher 
einersetts in der genannten dreieckigen Grube, andererseits Bach der Umbiegung der 
Furehe anf die basale Fl~che frei zu Tage liest. Dutch die Furchen werden auf 
der lateralen eonvexen Fl/iehe 3 lappenf6rmige Abschnitte abgegrenzt, die jedoch 
nur zum Theil hnalogien mit den normalen Verhaltnissen aufstellen lassen. 

Der e r s t e  A b s e h n i t t  (Pl) entsprechend dem oberen Scheitellappen wird Bach 
vorn bearenzt dutch die transversale Furche (A), naeh unten dnrch die Sdheitel- 
furche (ip) nach hinten durcb die Parieto-Occipitalfurche, wahrend er am oberen 
medialen) llemlsph/irenrande direct auf die mediale Fl[iehc fibertritt. Er besitzt 
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auf der convexen lateralen Oberflliche etne ann/ihernd viereckige Gestaltung. Durch 
eine sehmale Brficke, jeneu frfiher erw~hnten schmalen Windungszug, der durch 
das hintere Ende des Sulcus calloso-marginalis begrenzt wird, steht er am oberen 
(medialen) Hemisphtirenrand in Verbtndung mit der obersten Stirnwindung. Dieser 
Verbindungsarm umkreist das obere Ende der breiten transversalen Spalte (A). Eine 
verh,,iltnissmtissig tier gehende Furche (Pl), welche S-fSrmig yore oberen Rande des 
L/ippehens zum hinteren Dritttheil der Scheitelforche (i p) verlfiuft, trennt die Ober- 
flfiche in 2 anniihernd gleichbreite und parallel gerinhtete Windungszfige. Der obere 
derselben steht, wie schon erw[ihnt, mit der oberen Stirnwindong in Verbindung, 
begrenzt den oberen (medialen) Hemisphiirenrand~ verbreitert sich ]eicht lateral- 
wiirts naeh htnten, verschm~lert sich aber an der Stelle, wo er das laterale Ende 
tier Fissnra parieto occipitalis erreicht, ziemlich nnvermittelt and geht als schmaler 
Windungszug, dutch den vorderen Rand des hinteren Abschnittes (0)  leicht ver- 
deckt, in die tlinterhauptswindungen fiber. Dieser obere Windungszng (Pl ~) ist 
dureh einige seichte Furchen, die ann~hernd senkrecht aof die Vsrlaufsrichtung der 
Windungen gcstellt sind, leieht eingekerbt. Eine einzige tiefere Einsenkung ent- 
steht dureh einen fast gerade nach oben medianwfirts gerichteten Ast der Furche Pi. 
Die 2. Windung dieses Lfippehens (PI") entspringt aus der Tiefe der transversalen 
Furchs (A); wo dieselbe in der Tiefe der Furche sichtbar wird~ zeigt sie noeh am 
geh~irteten Gehirn in ausgepdigter Weise die bei der Section hervorgehobene F~lte- 
long der OberflSehe. Sis wendet sicb~ nachdem sie die laterale Fl[iche erreicht 
hat, in nach unten und vorn concavem Bogen rasch nach hinten und endigtin der 
Tiefe der Parietalfurche (i p). Diese Windong, welnhe relativ kurz ist (2,4 Cm.), 
zsigt eine einzige tiefdr gehende secandare Forche, welche yon der Furche i p zur 
Fnrche Pl in ann~ihernd vertiealer Richtung verl~iuft. Darch dieselbe wird am hin- 
teren Ende diessr Windang ein kleines dreikantiges Lfippchen abgetrennt. 

Der 2. A b s e h n i t t  (Tp) verbreitert sich entsprechend dem leicht nach vorn 
absteigenden Yerlanfe der transversalen Furche (A) nach anten, besitzt deshalb eine 
ann/ihernd dreieckige Gestalt [Spitze des Dreiecks dem oberen (medialen) Hemi- 
sph~renrand zngsriehtet, die Basis wird durch den Iateralen (unteren) Hemisph~iren- 
rand gebildet]. Derselbe zeigt zwei rider gehende Fnrchen, welche aus der Tiefe 
der transversaIen Furche (A) emportrsten. Die obers (t Pt) nimmt auf der Ober- 
flfiehe des Liippcbens ihrs Riebtong gegen dis hintere Spitze des Dreiecks. Die- 
selbe erreicht den binteren resp. unteren lateralen Rand des Lappens nieht, sondern 
endigt flacher werdend in dem hinteren Dritttheile der Oberflfiche, die untere (tpa) 
strebt anf/inglich in gerads nach nnten gerichtetem Verlanfe dem lateralen Hemi- 
sph/irenrande zu, theilt sieh aber ! Era. yon ihrem Ursprungsgebiet in der Tiefe 
der transversalen Furche entfernt, auf der convexen Fl/iche gabelfSrmig, verbreitert 
sich zu einer ann~ihernd dreieekigen Grube, deren Boden durch einen scharfkantig 
hervorspringenden Rindenwulst gebildet wird, verl~iuft dann gleichsam als langaus~ 
gezogener vorderer unterer Winkel dieser Grube bogenfSrmig nach vorn umbiegend 
zor unteren basalen Fl/iche, nachdem sie noch am unteren lateralen Hemisph/iren- 
rande einen korzen Ast nach hinten gesendet hat. Sie endigt sicb rasch verflachend 
I Cm. hinter dem basalen Absehnitt der transversalen Fnrche A. 

Dutch diese Furchen werden drei Windungsz~ige begrenzt, welchs sfimmtlich in 
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der Tiefe der transversalnn Furehe ihren Ursprnng haben, und von denen die belden 
oberen entspreehend dem Verlaufe tier beiden genannten Furehen nur in den vorderen 

2 Dritttheilen yon einander seharf abgegrenzt sind, w~hrend sie in dem hinteren 
Dritttheile des Lappens zusammenfliessen. 

Der oberste derselben besitzt an seiner vorderen, der transversalen Furche 

zugekehrten Fl~che eine Breite von | 2  Mm., ist dase]bst ebenfalls zierlich geffiltelt 
und gekerbt~ auf der convexen lateralen Flfiche ist derselbe arm an secund~irer 

Furchung, zeigt eine piumpe, nnregelm/issise Form. Seine grSsste Breite betr~igt 
23 Mm. Mit dem oberen Scheitellappen steht diese Windung in Zusammenhang 
durch den schmalen Brfickenwulst, welcher wie oben erw~hnt, die Scheitelfnrche 

(ip) an einer Stelle unterbrieht. Es findet sieh eine einzige, annfihernd bogen- 
fSrmige, mit der Concavitiit nach hinten und oben gerichtete secundfire Furche, 
welehe aus der Tiefe der Furche ip entspringt and etwa auf der Mitte der Win- 
dung seicht endigt. Der 2. Windungszug verl/iuft in der Tiefe der Furehe A an- 
f/inglich ziemlich steil naeh unten gerichtet, biegt, naehdem er kaum die laterale 

Hemisph/irenfl/iche erreicht hat,  in teicht nach oben eoneavem Bogen nach binten 
urn. Derselbe ist an seinem in der Tiefe der transversalen Furche (A) gelegenen 

Abschnitte schma] (ann/ihernd 4 Mm.) nnd fliesst an seinem vorderen oberen Ende 

mit dem als dritte untere Stirnwindung beschriebenen Windungszug (Fs) in der 

Tiefe tier transversalen Furche spitzwinklig zusammen. Die Spitze dieses Winkels 
ist yore oberen (medialen) Hemispharenrand circa 3 Cm. entfernt. Auf der late- 
ralen Fl~che verbreitert sich die Windung raseh und geht, naehdem sic nut  22Mm. 
weir deutlieh abgegrenzt werden konnte, in die obere Windung fiber. 

Die dritte (unterste) Windung dieses Absehnitts (Tp8) nimmt ihren Ursprung 
ebenfalls mit einer ziemlich breiten Wurzel aus der Tide der transversalen Furehe 

(A). Der Ursprungstheil derselben ist an der der Furehe A zugewandten Flfiche 
dutch eine seichte secund~ire Furche in annahernd gleiche H/ilften gespalten und 
besitzt tm Ganzen eine Breite yon 18 Mm. Die laterale Begrenzung diesis Ursprungs- 
gebtetes bildet eine nur an der vorderen der transversalen Fnrche zngewandten 
Fl/iche sich vorfindende etwas tiefer gehende Furehe, die sich nur ganz oberfliichlich 

und kaum wenige Millimeter welt auf die laterale Fliiehe welter erstreckt. Dadnreh 
wird an dieser vorderen, grSsstentheils in der Tiefe der transversalen Furehe ver- 

borgen liegenden Fliiche tier unterste, am meisten lateralwarts ~elegene Abschnitt 
nahe an der Umbiegung auf die basale Fl~ehe yon diesem untersten Windungszuge 
wieder abgetrennt. /$uf der convexen Flfiche findet etne solche Scheidung nieht 
start, sondern die Oberfi~ehe besitzt eine plumpe an secund/irer oder tertt/irer Fur- 
chung ausserordentlich arme Beschaffenheit. I)er Windnngszug wird dutch die 

Furehe tp2 yon den frfiher genannten Windungsziigen abgetrennt. Sie bildet den 
unteren (lateralen) Hemisphiirenrand und geht auf die basale Fliiche fiber. 

Der 3. A b s e h n i t t  (O) wird durch eine anniihernd vertieale Linie, welehe 

dnrch den lateralen Theft der Fiss. parieto-oecipitalis und die Oceipitalfurche (on) 
gebildet wird, yon den beideu ersten Abschnitten abgetrennt und bildet die Spitze 
des tlinterhirns. Er kann direct als Hinterhauptslappen bezeiehnet werden. 

Derselbe besitzt einerseits mit dem ersten Absehnitt (Pt) elne Verbindungs- 
brficke, welche gebildet wird durch den sehmalen, die Fiss. parieto-occipitalis urn- 
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kreisenden Windangszug, andererseits mit dem 2. Absehnttt (Tp) mittelst einer 
kurzen in die Perpendicul~rfurche (oa) vorspringende Windung, welche anscheinend 
an der Grenze dieser Furche scharf abschneidet, jedoeh in der Tiefe derselben tn 
die oberste Windung des 2. hbschnittes (Tpi) iibergeht. Die convexe Fl~che dieses 
~. Abschnittes besitzt 2 annfihernd vertical and dem vorderen Bande annfihernd 
parallel gestellte seichte Furchen~ deren vordere fast fiber die ganze Convexit~t sich 
erstreckt, w~hrend die hintere nur im oberen Dritttheil sich auf der Oberflfiche 
ausbreitet. Eine dritte~ ganz kurze, etwas tiefer gehende Furche findet sich am 
hinteren Ende des Briickenarms zur oberen Winduag des ersten Abschnittes (Pit), 
entspringt in tier Tiefe clef Scheitelfarche (ip) and kerbt die convexe Oberflfiche 
dieses Briickeaarms in verticaler Richtung ein. Mittelst der seichten Furchen der 
convexen Oberfl~che dieses hinteren Gehirnabschnittes lassen sieh 3 ann~hernd 
parallel gestellte verticale Windangen abgrenzen~ deren vorderste einerseits in den 
beschriebeaen Br/ickenarm zur Scheitelwindung (I)1 t) /ibergeht, andererseits in der 
N~he des oberen (medialen) Hemisphfirenrandes mit der mittleren und hinteren 
Windung in Verbindung tritt. Diese letztgenannten lassen sich entsprechend dem 
kurzen Verlauf der hinteren seichten Furehe nur unvollst[indig yon einander ab- 
grenzen, fliessen sowohl oben median~ als unten lateralw~rts mit einander zusam- 
men. Am Occipitalpole des Lappens findet sieh noch eine tiefer gehende Furehe, 
welche auf der convexen Oberflfiche einen kleinen Randwulst (Lobulus extremus s. 
Gyms descendens) als hinterste Spitze des Lappens abgrenzt und deren Haupt- 
verlaaf der medianen uad basalen Flfiehe angehSrt. 

2. Media le  Fl~che.  

Die vordere Grenze derselben wird durch das Ende des Sulcus calloso-margi- 
nalis (cm) gebildet. An derselben treten 2 Hauptfarehen hervor; erstens der me- 
diale Schenkel der Fiss. parieto-occipit. (po), zweitens eine Furche, welche yore 
hinteren Hemisph~irenrande annfiherud in horizontaler Riehtung nach vorn verl~iuft 
und in die Fiss. parieto-occipit, einmfindet. Diese Furche deckt sich vSllig mit der 
Fiss. calcarina (oc). Das hintere Ende derselben verlfiuft fast ganz auf der hlnteren 
Kante der lateralen, eonvexen Fl~ehe des Hinterhauptslappens nach hinten und unten 
und endigt nahe am unteren lateralen Rande der Spitze des tlinterhirns. Es ist dies 
die friiher erw~hnte, auf dem hinteren convexen Hemisphfirenrande gewissermaassea 
als Randfarche erscheinende Einsenkung, welche den Lobulus extremus abtrennt. 

In Folge der fast vSllig den normalen Verhfiltnissen entsprechenden Anordnung 
der Furchen auf dieser medlalen Fl~iche zeigt dieselbe auch in ihrer Gestaltung 
wenig hbweichendes. Dementsprechend ist die Bildung des Vorzwickels {.P1 p) and 
des Zwiekels (O z) auch hier wiedergegeben. Ersterer fliesst einerseits am oberen 
(medialen) Hemisphfirenrand mit dem oberen Seheitellappen (Pl) zusammen, an- 
dererseits mit dem Gyrus fornicates. Der Vorzwickel zeigt mehrfach kleinere se. 
eundfire Furehung, der Zwickel eine einzige, mehrfach gabelig" ausstrahlende secun- 
d~ire Furche, welche die Oberflache desselben vielfach in kleinere Absehaitte abtheilt. 

M aas se. Vom hinterea Ende des Sulc. calloso-marg, his zum vorderen Rande 
der Fiss. parieto-occip. 2,6 Cm., yore hinteren Ende der Fiss. parieto-occip, bls 
zur Spttze des Hinterhauptlappens 3 Cm. 
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3. U n t e r e  Fli iche,  

Die untere FI~che des hinteren Gehirnabschnittes, die dem Kleinhirn zugewandt 
und dem Schlfifen- und dem Hinterhauptslappen gemeinsam ist, zeigt vor Allem 
die Zungenwlndung deutlich ausgepr/igt. Dieselbe entspringt mit einem breiten 
Stiele aus dem Gyros hippocampi, besitzt eine blattfSrmlge gestalt and setzt sich, 
nach hinten sich verschm~ilernd, in den Gyros descendens s. lobulus extremus 
fort. Wtihrend die medlale Grenze des als Zungenl/ippchen anfgefassten Windungs- 
zuges dutch die Fiss. caleartna deutlich gegeben ist, ist lateralwarts die Trennuag 
yon den fibrlgen, die untere Fliiche bildenden 'Windungszfigen nur unvollst~ndig 
mggllch, tndem nor wenig tiefgehende, kurze, mehrfach gebogene Furchen vieige- 
staltete Windungsbrfiekea zwischen slch. lassen. Zwei tiefer gehende, breitere 
Furehen sind jedoch besonders hervorznheben; die erstere (oa l)  tst die Fortsetzung 
der auf der convexen lateralen Hemtsph~irenfltlche beschriebenen dritten Hauptfurche 
(oa) end schneider yore nnteren lateralen Itemisph/irenrande 2 Cm. welt auf der 
unteren Fl~iche des Temporo-Occipitallappens ein. Sie verhreitert sieh dicht hinter 
dem unteren lateralen Hemispharenrand zu einer kleinen keilfSrmigen Lticke, aus 
deren Grund, win sehon ohen erwahnt, ein schmaler Windungszog kantig hervorragt. 
Die zweite (ot)  ist welter naeh vorn nnd oaten gelegen, verlanft kurz hinter dem 
unteren lateralen Hemispharenrand begtnnend, zuerst ann~ihernd transversal, verbreitert 
steh in der Mitte ihres Verlaufs etwas, sender daselbst mehrere tiefer gehende Ans- 
I/infer nach aussen and unten, geht dann aber ziemllch grade gestreekt naeh vorn 
fiber den Gyros hippoeampi hinweg, denselben oberflaehlich einsehneidend, und 
endigt in der Fiss. hippoeampi. 

Der medialen und unteren Fl/iche gemeinsam ist jener grosse Windungszug, 
Gyros fornicatus (gf), welcher den Balken umkreist and der ouch im vorliegenden 
Falle annahernd normal gestaltet ist. Er entspringt mit schmalem Anfangstheil in 
der HShe des Balkenknies, bleibt bis zur Mitte des Vorderhirns verhiiitnlssm/issig 
sehmal nnd arm geforeht, nimmt dana raseh an Masse za, zeigt zahlreiche seeun- 
dare Furehen, die senkrecht auf seine Verlaufsrichtung gestellt sind, fliesst am 
hinteren Ende des Suleus ealloso-marginalis mit dem Scheitelltippehen (Pt) znsam- 
men and zeigt daselbst vielfaeh tiefergehende znm Theil gabelfSrmig getheilte se- 
cond/ire Furehen. Am hinteren Balkenende versehmtilert sieh derselbe ansserordent- 
lieh raseh und nnvermittelt, so dass der als Gyros hippoeampi (FI) benannte Theil, 
der sich hogenfSrmig auf die nntere Fltiche nmschlagt, anf/ia$1ich nor als auffallig 
sebmaler, steil in die Tiefe strebender und anscheinend dnrch das inhere Ende der 
Fiss. ealearina begrenzter Waist siehtbar wird. Die Fiss. ealearina sehneidet hier 
anseheinend den Gyrus hippoeampi; die genauere Untersnchung lehrt jedoch, dass 
an dieser Stelle keine vSllige Unterbrechung der Ammonswindung stattfindet. Be 
etwas gewaltsamer Abhebnng der Peduneuli cerebri and kfinstlicher Sichtbarmachung 
der Tiefe tier Fiss. ealcarina zeigt sieh nehmlieh, dass die anfanglieh nnverhaltniss- 
m~issig tiefgehende Furehe in ihrem stetlen nach oaten and vorn geriehteten Ver- 
laufe, an tier Grenze des Gyros hippoeampi angelangt, sieh plStzlieh sehr verflaeht 
and nor als etwas tiefer gehende Einkerhung den Gyrus hlppoeampi einschneidet 
nod in der Fiss. hippoeampi endigt. 
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Die Verbindung des Gyms hippocampi mit der Zwiekel ist selbst nach Sicht- 
barmachung der ganzen Tiefe der Fiss. calcariua uicht auffiudbar, so dass der 
Anfangstheil des Gyms hippocampi alleiu als Fortsetzung des Gyras fornicatus be- 
traehtet werden muss. Jenseits der besehriebenen Eiukerbuug durch die Fiss. 
calcarina verbreitert sich derselbe rasch, iudem er mit dem Zaugenl~ippchen zusam- 
menfliesst, wird dieht vor der Umbieguugsstelle uach vorn nochmals tiefer eingekerbt 
durch die oben beschriebeue Furche (ot) und endigt an der Spitze des SchlSfe- 
lappens in typischer Weise als Gyms uucinatus (U). 

Der Ba Iken erscheint auf seiuer medianeu Schnittfl/iche verhfiltnissmfissig kurz. 
besitzt eine aofffillig plumpe Form, iudem seine vordere H$1fte entspreehend dem 
Genu, Rostrum nnd vorderem Drittthei] des Corpus viel zu dick erscheint, nach 
hinteu verjfingt sich der Balkeu ausserordentlich raseh und nimmt am hinteren 
Balkeuende nor weuig an Dicke zu; die grSsste L~iuge desselben ist 5 Cm., die 
grSsste Dieke des Balkeuknies 1,3 Cm, des K6rpers 1,2 Cm., die Dieke betriigt im 
hiuteren Drittthei] des KSrpers hiugegen ~. Mm., am Sp]enium corporis callosi 5 Sin.; 
die auffalleude Kleiuheit des Balkeus wird noch durch fo]gende Maasse illustrirt: 

Entfernuug des vorderen Balkeuendes vonder  Spltze des Vorderhirus 4,2 Cm., 
hinteren - Hinterhirus 6,4 

Soweit sieh am gehSrteten Pr/iparate erseheu l~isst, sind die Basalganglteu, 
Fornix, Vierhfigel, Brficke und verl/ingertes Mark ohue makroskopisch sichtbare Ab- 
weiehung. 

L i n k e  H e m i s p h ~ t r e .  

Dieselbe wird in gleicher Weise wie die rechte Hemisph[ire durch die breite, 
klaffende Spalte (A) in zwei Hauptabschnitte getheilt, welche folgeude L~ingenmaasse 
besitzen: 

Vorderer Hinterer 
Abschnitt. 

l )  Am oberen Hemisph~renrande . . . . . . . . . .  9,8 Cm. 5,1 Cm. 
2) ~ Cm. yore obereu Hemisph~renrande entfernt . . . .  8,2 - 6,2 - 
3) am uuteren ]ateralen Hemisphfirenraude . . . . . .  5,8 - 9,i - 
~.) an der basaleu Flfiche 

a) 5 Mm. yore uuteren lateralen Hemisph[ireurande entfernt 5 , |  9,~. - 
b) dicht vor dem Chiasma . . . . . . . . . .  6,6 - 9,1 

Gr~sste HShe der Gesammthemisph~ire 5,8 Cm. 
Breite - 6,1 

Die transversale Furche (A) nimmt auf der convexen Flfiche der linken Hemisphfire 
annfiherud deuselben Verlaaf und eudigt auch in gleicher Weise wie rechts auf 
der basalen Flfiche der ttemisph/ire. Eiu abweicheudes Verhalteu zeigt dieselbe nor 
in ihrem obersten Abschnitte. W~hrend rechterseits die transversale Furche (A) 
am oberen medialen Hemisph/irenrande beginut und in ihrem Anfaugstheil nur seicht 
and schmal, gewissermaassen nor rudimeutfir vorhandeu ist,  schneidet sie hier als 
breite, klaffeude Spa]te auf die mediale Hemisph/irenflfiche bis zum Gyras fo~'nlcatus 
eiu. An diesem medialen Ende besitzt die Furehe A eine Breite yon 5 Mm. and 
eine Tiefe vou 4 Mm., am oberen medialen Hemisph/irenrand verschm~ilert sie sich 

Archly f. pathol. Anat. Bd.LXXXVII. Hft. 3. 29 
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etwas (his 3 him.), indem die hintere Begrenzungsfl~iehe der obereten Stirnwindang 
walstartig in die Farehe vorspringt, beh~ilt diese Breite his zu einer Entfernnng yon 
3,2 Crn. veto oberon Hemisphfirenrande bei, wo sie dareh zwei aus der Tiefe empnr- 
strebende und dlvergirend in den vorderen and hinteren Gehirnabsehnitt fibertre- 
tende Windungszfige sowohI sehr verengt ale aueh verflaeht wird. Die grSsste Tiefe 
besitzt die Furche 2 Crn. yore oberon Herntsph/irenrande entfernt (12 Mm.). Die 
Begrenzangsfl/ichen dieser Furehe convergiren in der Tiefe, so dass der Grand der 
Furche nnr als sehrnaler Spalt sichtbar wird; ein Zusammenfliessen der Begrenzungs- 
flacben in dern Gruade der Furehe ist jedoeh nicht wahrzunehmen. Auch bei dieser 
Itemisph/ire tritt die feine F~iltelung and Kerbung der seitltehen Begrenzungsfl/ichen 
tier Farehe a noch deutlich hervor. 

Der obere, als Anfangstheil betrachtete Absehnitt der transversalen Furche (A) 
ist bei dieser Itemisph/ire weiter each hlnten gelegen als rechts, indern dos hintern 
Ende des Sulcus calloso-rnarginalis vor den Anfangstheil der Furche f~illt. Dem- 
entsprechend besitzt aueh der vordere Hirnabschnitt, wie die Zahlen zeigen, irn 
oberon Dritttheil der ennvexen Fl~iche gernessen, eine grSssere L/ingenausdehneng 
als tier entspreehende Theft rechts. In gteieher Weise wie rechts verbreitert slch 
am unteren lateralen Hernispharenrande die Fnrche Abei  ihrer Umbiegung auf die 
basale Fl~iche zu einer dreikantigen LOcks (S), deren spitzwinkliger Scheitelpunkt 
gerade nach eaten gerichtet ist; die Fnrtsetzung tier dann bedeutend flacher g e  
wordenen Furche biegt leicht bogenffrmig each hinten ned medlalw~irts urn und 
endigt vor dem Chiasma. 

In der dreikantigen Liieke (S) springen Theile der Inselwindnng in Form 
zweier plumpen Wfilste horror. An der vorderea Ecke des Drelkants geht ein etwa 
t {~rn. langer, tiefgehender Spalt gerade each oboe. 

Die genaueren Verhaltnisse in dieser Beziehung werden ouch bier bei tier ge- 
schreibung der einzelnen Hirnabschnitte gegeben. 

I. V o r d e r e r  H i r n a b s c h n i t t .  

| .  L a t e r a l e  Flfiche. 

Obere Stirnwindung ( F  x). 

Dieselbe springt ale 27 Mrn. breiter, sieh nach yore leieht (bis 22 Mm.) ver- 
jfingender Wnlet hervor, der keinerlei tiefere secundfire Furchnngen aufweist, ha 
der Spitze dee Vorderhirns trltt eie rnehrfach in. Verbindung mit der lateralw~rts 
gelegenen 2. Windung. 

Mittlere Sttrnwindung {F2). 

Dieselbe, ebenfalls auffallend breit (34 Mrn.), let yon der ersten Stirnwtndung 
dnreh eine parallel dern oberon HemispMrenrand verlaufende, ann/ihernd gerade 
gestreekte, tiefer gehende Furehe (ft) ~etrennt. Sowohl am vorderen als am hie- 
teren Ende der ersten Stirnfurehe sendet sie 2 karze Aeete each nben and oaten, 
die am hinteren Ende tiefer einsehneiden, w~hrend die vorderen Ausl~iufer nur 
eeiehte nnd weniger auegepragte Eineenkungen bilden. Dureh diese hinterea Aeste 
der ersten Stirnfurehe (fi) wird anch in dteser Hernisph~ire ein sehrnaler, der trans- 
versalen (Furchn) parallel gestellter Briickenwulst (a) zwisehen der ersten ned 
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zwetten Stirnwindung gebildet. Derselbe zeigt auf der der transversalen Furche (A) 
zugekehrten Fl~iche eine ann[ihernd viereekige Gestalt und besitzt hier etwa 5 Mm. 
yon dem oberen Rande entfernt, eine seiehte Lfingsfurchang, welche den hnfangs- 
theil der 2. Stirnfurche bildet. Diese (f2) begrenzt naeh hinten die 2. Stirnwin- 
dung, tritt auf der convexen Oberflfiche aber nur als kurzer (etwa 12 Mm.), tiefer 
gehender Spalt hervor und i s t  fast grade nach uuten gerichtet. 

An der vorderen Spitze jenseits der Endfiste der ersten Stirnfurehe fliesst die 
mittlere Stirnwiadung mit der ersten zusammen. Eine Abgrenzung bach unten 
]ateralwfirts, yon eiaer untersten Stirnwindang ist auf der convexen Fl/iche nicht 
durehffihrbar, indem ausser der erw~hnten als 2. Stirnfurehe benannten kurzen, 
tiefer gehenden Furche am hlntereu Rande tier Windung Merkmale einer Scheidung 
zwtsehen mittlerer and untersten Stirnwlndung nicht vorhanden sind. 

Bemgem~iss werden die 2 unteren Drittheile der lateralen convexen Itemisph~i- 
renfl/iche des vorderen Gehirnabschnittes yon einer einzigen plnmpen, an seeundfirer 
Furehung armen Windung eingenommen. Von die'sen seeund/iren Farchen bean- 
spruehen blos zwei eine besondere Erw~ihnung; die eine derselben, mehr nach vorn 
gelegen, entspringt aus der o.beren Stirnfurche (fl),  verlauft annahernd transversal 
fast bis zum uateren lateralen [temisphiirenrande; die zweite, 2 Cm. hinter dieser 
gelegen, besitzt eine Y-fihnliche Gestalt, ihr oberer vorderer Scheakel mfindet eben- 
fails in die erste Stirnfurche. 

Wenn so yon dem Vorhandensein einer dentlich abgrenzbaren dritten (unteren) 
Stirnwindang auf der convexen Hemisph/irenfl~iehe kaum gesprochen werden kann, 
so muss doch der aus der Tide der Furche b, emportauchende, kaum 3 Mm. breite 
Rindenwulst als rudiment~irer Ursprungstheil einer solehen aufgefasst werden. Der- 
selbe ist abet nut entspreehend dem kurzen Verlaafe der mit f2 hezeichneten Furehe 
am hinteren Rande der zweiten Stirnwindung 15 Mm. getrennt zu verfolgen. Sein 
Verlauf ist steil nach abwarts geriehtet, und bildet derselbe im unteren Dritttheil 
der lateralen Hemispharenfl/iche dte. seitliche Begrenzungsfi~tche der Furche A. Sein 
Anfangstheil ist in der Tiefe dleser Furche gelegen and fliesst, wie sehon oben er- 
wiihnt, 3,2 Cm. yore oberen Hemisphiirenrand entfernt, mit deem nach hinten und 
unten strebenden Windungszug znsammen. 

Entspreehend der frfiher erw~ihnten dreikantigen Lficke (S) wird an der tlm- 
biegungsstelle des zweiten Stirnwindangszuges anf die basale Fl/iche ein etwa 
kirschkerngrosser Defect stchtbar, dessert Boden die rudiment/iren Wfilste der lnsel- 
windung bilden. 

2. Basa le  Fl/ iche.  

Auf derselben ist eine Trennung in einzelne Windungszfige nicht durehffihr- 
bar. Es finden stch daselbst nut wentge ganz seichte, meist gabelfSrmig getheilte 
Furehen. 

3. Media le  Fl/iche. 

Der mediale Theft ~ler obersten Stirnwindung ist auch bier auffallend sehmal, 
naeh uaten wird er begrenzt yon dem Sulcus eall.-marg., der in normaler Weise 
verl~uft; das hintere obere Ende desselben ist 3 Mm. vor dem medialen Ende der 
Furche A gelegen, erreicht jedoch den oberen (medialen) Hemisph~irenrand nicht. 

2 9 *  
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Eine ganz setchte kurze Furche verbindet den Endtheil des Su]cus ca]L-marg, mit 
der transversalen Furehe (A). 

Die Breite der obersten Stirnwindung dicht vor dem hinteren Ende des Sulcus 
calL-marg, betr~gt l i  Mm., verschm~ilert sich bis zu 9 Mm. etwa an der Grenze 
zwlschen mittlerem und vorderem Dritttheil~ nimmt dana aber rasch zu und be- 
tdigt entspreehend der Spitze des Vorderhirns 2,5 Cm. 

IL H i n t e r e r  G e h i r n a b s c h n i t t .  

I. L a t e r a l e  Fl~iehe. 

Die Scheidung der Oberflfiche in deutlich abgrenzbare Abschnitte ist hler 
sehwerer und nur mit einigem Zwang durchzuffihren. Als Ausgangspunkt der Be- 
schreibung kSnnen 3 tiefer gehende Furchen herangezogea werden. Die erste, am 
geh/irteten Gehirn breit klaffende und ungew/ihnlich tief einschneideade Furche ist 
am aberen medialen Hemisph/irenrande mit einem kurzen, kaum 4 Mm. laagen 
Theile der lateralen Hemisph/ireaflfiehe aageh6rtg, der Hauptverlauf geh~irt der me- 
dialen und unteren Hemisph/irenfl/iehe an ~ Fissura parieto-occipitalis (po). Eine 
zweite, bedeutend schm~lere uad die Oberfl~che z. Th. nur ganz seicbt ein- 
sehneidende Furehe (ipo) entspringt 4 Cm. yore oberen medialea Hemisph/irenrande 
entfernt, aus der Tiefe der transversalen Furehe (A) steigt in sehr/ig naeh nnten 
trod hintea verlaufender Riehtung, mit wenig seitliehen Ausbtegungen zum unteren 
lateralea Hemisph/irenrand und biegt 3 Cm. yore hiateren Hemisph/irenrande auf 
die untere Fl[iehe urn. Eine dritte, mehrfaeh ziekzaehf6rmig gekrfimmte Furehe (Ol) 
verlfiuft anf/inglieh ziemlieh parallel dem oberen Hemisph/irenrande auf der medialen 
tlemisph/irenflfiehe yon hinten naeh vorn; sie begtnnt fast am hinteren Ende der 
IlemispMre, blegt, am oberen (medialea)flemtsph~arenrande angelangt, l Cm. hinter 
der Fissara parieto-oeeip., fast reehtwinklig auf die laterale Fl~ehe urn; veri/iuft 
ziemlieh gerade gestreekt nut mit leieht naeh hinten eonvexer Kr[immung naeh unten 
und endigt I Era. vor der Seheitelfurehe (ipo). 

Oer hintere Gehirnabsehnitt wird dureh die Seheitelfurehe in 2 Absehnitte 
zerlegt, der obere kaan wieder mittelst des lateralen Sehenkels der Fissnra parieto- 
oeeipit, in eine vordere nnd hintere hbtheilung zerlegt werden. Diese Seheidung 
des oberen Thefts wird begfiastigt dutch eine flaehere, aber doeh seharf hervor- 
tretende Furehe (pot) , welehe yam Ende des lateralen Sehenkels der Fiss. parieto- 
oeeipit, entspringt, and in leieht bogenf6rmig nach hinten r Verlaufe lateral- 
w/irts bis zur Seheitelfurehe (ipo) sieh erstreekt. Dutch diese Furehe wird ein 
ann~hernd rhombiseher kleiner Lappea naeh hinten abgegrenzt, der als oberer 
Seheitellappen (P1) bezeiehnet werden kaan. Die vordere Grenzlinie bildet die 
transversale Furehe (h).  In der Tiefe derselhen, etwa ,l Mm. yon der eonvexen 
Oberfl/iehe entfernt, finder sleh ein seiehter L~ngsspalt, weleher die Fartsetzung 
der Furehe ipo auf dieser vorderea seitliehen Begrenzuagsfl~iehe bildet nnd das 
Lappehen deutlieh van dem tiefer in der Fureha gelegenen Hirnmanteltheilen ab- 
heht. l)er darfiber liegende, den Boden tier transversalen Furehe (h) bildende 
Randwulst zeigt die sehon mehrfaeh erw/ihnte Kerbung der Oberfl/iche nnd setzt 
sieh, am medialen tlemisphiirenrand aagelangt, in die Bagenwfilste des Gyrns forni- 
caius fort. Dieser Spalt ~eht an der medialen Fl~eha parallel dem oberen rtemt- 
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sphiirenrande naeh hiuten weiter und bildet eine seiehte Verbindungsfurehe 
zwisehen der transversalen Furche (A) und der Fiss. parieto-oecipit. Die Ober- 
fliiehe des oberen Scheitell~ppehens (P1) zeigt nur ganz kurze ned seichte Furehen. 

Der zweite, bei weitem grSssere Theil des hinteren Gehirnabschnittes ist der 
lateralw~irts each unten yon der Seheitelfurehe (ipo) gelegene Bindenthell (Pt); 
derselbe besitzt anniihernd die Form sines gleiehsehenkligen Dreieeks, dessert Basis 
dureh den unteren lateralen Hemisphiirenrand, dessen Sehenkel dnreh die Furehe A 
ned die Seheitelfurche (ipo) gebildet werdea. Auf der lateralen~Oberflliehe finden 
sich 2 tiefer gehende Furehen, die ann/ihernd parallel gestellt aus tier Tiers tier 
trans~ersalen Furehe (A) entspringend in steil naeh unten and hinten gerichtetem 
Verlaufe die laterals ltemisphfirenfl~icho eine Streeke welt durehsetzen; die obere 
kiirzere entspringt etwa I Gin. unterhalb der Seheitelfurehe (ipo), sis besitzt auf 
der lateralen Hemisphiirenflfiehs sine L~inge yon 25 Mm.; die uatere entspringt etwa 
8 Mm. unterhalb der eben genanten, verlauft bis zum lateralen Hemisph~irenrand, 
we sie sicb bei tier Umbiegung auf die basale Fliiehe gabelf6rmig theilt, jedoela 
kaum 5 Mm. naeh der Theilung flash endigt. 

Im Uebrigen ist die Oberfl~ehe fast vSllig eben nod zeigt in ihrem hinteren 
Theile nnr 2 ganz seiehte, leieht bogenfSrmige Furehen. Dutch die Seheitel- 
farehe (ipo) einerseits and andererseits dareh die tiefer gehenden Furchen im vor- 
deren Theile dieses Lappens werden drei Windungsz~ige (Ptx, Pt~, PIs) abgegrenzt, 
die seharf getrennt fast nur auf der vorderen, der transversalen Furehe (h) zuge- 
wandten Fl~ehe vorhanden sind; der obere (Pq) derselben besitzt in tier Tiers der 
Furche h,  soweit siehtbar, keine Verbindung mit dem vorderen Gehirnabsehnitt; 
der mittlere (Pt2) hiogegen verbindet sieh mit dsm als rudimentiire unterste Stirn- 
windung bezeiehneten Windungszug und versehm~ilert dadureh~ dass seine vordere 
Fliiebe in die Furebe h wulstartig vorspringt, win frfiher erwiihnt, diese Furehe in 
tier betreffenden Stelle ganz betriiehtlieh, l}er nntere (Pin) Mngt klappdeekelartig 
etwas each vorn vor und iiberdeekt so zum grSssten Theile das antere Britttheil 
der transversalen Furehe (h). Wird dersell~e etwas abgehoben, so zeigt sieh seine 
vordere Fliiehe convex naeh binten leieht ausgeh6hlt nod werden in die Aush6hlung 
vorspringend die mehrfaeh gekerbten Inselwindungen slehtbar. Eine Verbindong mit 
dem vorderen 6ebirnabsehnitt zelgt diesen stark naeh oben und in die Tiers stre- 
bende seitliehe 8egrenzungswulst nieht. 

Der 3. (hinterste) Theil ist verhiiltnissm~issig am reiehsten an tiefgehender, 
deutlieh ausgesproehener Fnrehung. Es ist sehon oben die Furehe o i genauer be- 
sehrteben women, welehe diesen als Hinterbaaptslappen (O) zu bezeiehnenden 
Theil der Htrnoberfl~ebe anniihernd senkreeht veto oberen (medialen) ItemispMren- 
rand fast his zur Seheitelfurebe (ip o) einsehneidet. Sin besitzt elnen sehmalen 
Yerbindungsast mit der ihr parallel gestellten Fortsetzung der Fiss. parieto-oeeip. 
Der Furehe o I ziemlieh parallel, 6 Mm. welter naeh hinten gelegen, finder sieh eins 
kurze aber tiefgebende Fnrehe (o), die sieh an ihrem oberen and anteren Ends 
gabelfSrmig theilt, abet weder den oberen (medtalen) ttemtsph~renrand, noeh die 
Seheitelfarehe ( ip o) erreieht. Elne dritte, ebenfalls tiefer gehende Fnrehe beglnnt 

ganz am nnteren and htnteren Ends des Lappens and verlfiuft ziekzaekf6rmig ge- 
wooden fiber die 2 unteren Dritttheile der eonvexen Oberflilehe. In ihrer :2. Bio- 
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gong sendet sie einen Ast gegen die obere hintere Spitze des Lappens. 6anz am 
hinteren Pole der Hemisph~ire gelegen, tritt auf der convexen Fl~che noch eine 
ziemlich tief gehende, gerade van unten nach oben strebende Furche empor, weIch.e 
an der medlalen Occipttalkante auf die mediale Furche umbtegt und nach yarn 
verlfiuft. (Vergl. Fiss. calcar.) 

Durch diese Furchen werden folgende Windungen begrenzt. Die vorderste nnd 
oberste (O1) entspringt mit einem ziemlteh breiten Aste aus dem hinteren Ende 
des oberen Scheitellappens Pj, verlfiuft etwa 5 Mm. breit, gerade zum oberen Hemi- 
sph~irenrand, btegt daselbst stumpfwinklig auf die mediale Fl~iche urn. Eine zweite 
(O~), welche die grSsste Fl~chenausdehnang besitzt, liegt zwischen der ersten und 
zweiten Hinterhauptsfurche; die im Ganzen glatte Oberfl~iche derselben wird nor 
dnrch die transversal gestel]te Furehe (O) tiefer gefnrcht. Nach yarn nod hinten 
steht sie mit der ersten resp. dritten Hinterhaaptswindung in Zusammenhang. 

Diese dritte Windnng ist nach yarn begrenzt durch die zweite Occipitalfurche 
(O2) , bildet den Occipitalpo] 9 fliesst sowohl median- als lateralwtirts mit der varigen 
zusammen. Darch die fast ganz auf der binteren Kante der Hemisphere gelegene 
Furche wird an der Spitze des Hinterhaupts ein kleines Segment abgetrennt, dos 
den hinteren Begrenzungsrand der Hemisphtire bildet (Gyrus descendens s. lobulus 
extremus). 

2. Med ia l e  Fl~ehe.  " 

Entsprechend der sehon erwtihnten seichten Verbindungsforche zwischen der 
Fiss. parieto-occipit, and dem medial gelegenen Ende der transversalen Furche (A) 
erscheint dos ScheitellNppchen dem scharf vorspringenden Gyros fornieatus deckel- 
artig aufgestfilpt und nimmt nur in einer L~ingenausdehnung yon 13 Mm. and einer 
Breite yon kaum 3 Mm. an der Bildung der medialen Flache Theft. IDer hintere, 
dem Hinterhauptslappen entsprechende Theft der medialen Fl~che ist dutch den 
weitklaffenden medialen Sehenkel der Fiss. parieto-occip, each vorn deutlich abge- 
grenzt. Am unteren Rande der medialen Fl/iche tritt die Fissura calcarina (o c) 
hervor, welche in normaler Weise in tier Fiss. parieto-oeeip, einmfindet, deren 
hinteres Ende, wie oben erw~het, am hinteren Rande der Hemisph/ire auf tier con- 
vexen Fl~iehe sichtbar wird. Der durch beide Furchen begrenzte Zwickel (O z) be- 
sitzt eine tiefergehende, ebenfalls bis in die Tiefe der Fiss. parieto-oecipit, verfolg- 
bare Furche, welche parallel der Fiss. calcarina nach hinten verl/iaft und in der 
Nfihe des oberen (medialen) Hemisph~irenrandes in den als erste Hinterhauptsfurche 
beschriebenen Sulcus einmfindet. Die Lfinge dieses medialen Abschnitts des Hinter- 
hauptslappens betr@t 3,5 Cm. 

3. U n t e r e  F l ache .  

Dieselbe ist bedeutend reicher an tiefer gehender Furehung als der eat- 
sprechende reehte Abscheitt. Parallel der Fiss. calcarina finden sich 2 vom hin- 
teren Ende der Hemisph/ire den coneaven Theft der nnteren Fl~iche tiefer ein- 
schneidende Furchen (O e t u n d  O t~), dutch welohe In der Norm entsprechender 
Weise Zunge und Spindelwindung begrenzt werden. In der Nahe des lateralen 
Randes finden sich noch 2 klaffend% gabelig getheilte Furehen; die hintere, tier 
Spitze nahegelegene, ist in tier hintersten Pattie des spindelfSrmigen Lappchens 
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gelegen; die vordere stellt das gabelfSrmig getheilte Ende der Scheitelfurche (tp o) 
dar. Der vordere eonvexe Theii der uateren Fl.:iehe ist plattgedrfickt, and siad 
deutlich abgrenzbare Furchen oder Windungen nicht wahrzunehmen. 

Der Gyrus fornicatus (g f) zeigt in seinem vordereu Abschnitt keine Besonder- 
heiten, nur tst er verb~ltnissmfissig breit, am Balkenknie t5 Mm., an tier Grenze 
des vorderen Drittheils t6 Mm., er verbreitert sich dann rasch, besitzt am medialen 
Ende tier transversalen Furche (A) eine Breite yon 25 Mm., vet tier Umbiegung 
auf die uatere Fl~iehe, nahe am vorderen Rande der Fiss. parteto-occip, yon 
29 Mm. I)ie 2 hinteren 1)ritttheile desselben besitzen zahlreiche ttefer gehende, 
schrfig auf die Verlaufsrichtnng gestellte Furchen. Eine Verhindung mit dem 
schmalen kurzen Wulste des oberen Scheitell~ippchens, welches fiber den oberon 
(medialen) Hemisp.h~irenrand auf die mediale Flache fiberragt nnd als Rudiment des 
Vorzwickels betrachtet werden muss, ist auf tier Obertl~cbe nicht sichtbar. Ent- 
sprechend dem medialen Ende der transversalen Furche finder sicb im Gyrus feral- 
caius eine senkrecht auf seine Verlaufsrichtung gestellte, tiefer einschneidende 
Furche, deren seitliche Begrenzungswfilste in die Tide tier transversalen Furche (h) 
sich fortsetzea und 20 Mm. veto oberon Hemisphitrenrand entfernt, im lateralen 
hbschnttte der genannten Furche eng zusammentreten (vergl. die Beschreibung der 
Furcbe h). Am hinteren Balkenende verschmiilert sich der Gyrus fornicatus his 
tfi Mm., biegt als Gyrus htppocampi auf die untere Fl~iche um und zeigt am Um- 
biegungswinkel noch eine tiefer gehende Furche, welcho in die Fiss. parieto-oecipit. 
einmfindet. 

huch bier ~erl~iuft das gemetnsame Ende der Fiss. caicarina und parieto-occipit. 
als seichte Furche quer fiber den G~rus htppocampi hinweg his zur Fiss. hippo- 
campi. Eine Verbtndung mit dem Zwickel ist auch bier nicht sichtbar, wenigstens 
soweit die Tide tier Furche blossgelegt werden kann. l)as Zusammenfiiessen mit 
tier Zungenwindung finder in normaler Weise statt; im weiteren Verlaufe des Gyms 
hippocampi nach vorn finden sich noch 2 fiachere Etnkerbungen; die hintere der- 
selben stellt die Fortsetzung des als 2. Temporo-Occipitalfurehe benannten Salcus 
dar. Oas Ende des Gyras hlppocampi als Gyrus uncinatus zeigt keine Besonderheiten. 

Die Stammganglien z~igen, soweit sichtbar, nichts yon der Norm hbweichendes. 

Bei der zusammenfassenden Betrachtung der vorgefundenen 

Abweichungen yon der normalen hnordnung der Hirnoberfltiche 

sind einerseits die vorhandenen Defecte, andererseits die hnomalien 

in der Lagerung der Furchen und Windungen getrennt zu be- 

sprechen. Beziiglich der ers teren ,finden wit ,  dass bei beiden 

Hemisphiiren die beiden Centralwindungen,  Theile des Scheitel- 

lappens und der untersten Stirnwindung fehlen. Im Bereich der 

Defecte ist die Furchenbildung yon der Norm abgewichen;  der 

hintere horizontale hst  der S~,lvi'schen Furche fehlt vol lkommen;  

de r  Stamm der S~lvi'schen Furche geht ununterbrochen tiber in 

eine breite klaffende Spalte, welche die eonvexo Hemisphiirenflitehe 
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in transversaler Richtung durehschneidet. Der Lagerung dieser 
Furche et~tsprieht annlibernd (lie des Sulcus Rolando, weicher bier in 
Folge des Mangels des unteren Verbindungsgliedes beider Central- 
windungen mit dem Stature der Sylvi'sebe Furehe zusammengeflossen 
ist. Diese Spaltbildung ist daher nicht blos der Ausdruck einor 
pathologisehen Vorbreiterung und Vertiefung dot Centralfurcbe, son- 
dern ist an die Stello mangelbaft ausgebildeter Windungszilge go- 
treten. Bei genauorer Bestimmung derjenigen Rindentheile, welche 
hierbei in Wegfall gekommen oder nur verktimmert vorbanden sind, 
ist es niithig, beide Hemispbiiren getrennt zu betraehten, da die- 
selbon nieht in gleichem Maasse yon der krankhaften Verlinderung 
betroffen sind. 

Dass der Krankheitsprozess auf der linken Hemisphiire eine 
griJssere Ausdehnung erlangt hat, wird sehon bei oberfl~ichlieher 
Botraehtung dadureh deutlicb, dass hier die Spaltbildung den oberen 
(medialen) Hemisphlirenrand Ubersehreitet und dementspreehend aueh 
die mediale Flliehe starker verktimmert erseheint. Die vorstohende 
speeielle Untersuchung hat gelehrt, dass r eeh te r se i t s  entspreehend 
der frlihoren Endigungsweise der transversalen Furehe A d i e C e n tra l- 
w indungen  in dem o b e r s t e n  The i le  der convexen  I temi-  
sphl i renf laehe  wenigs tons  a n d e u t u n g s w e i s e  e rba l ten :Mnd.  
Der Rest der vordoren Centralwindung ist hier roprttsentirt dureh den 
in der speeiellen Bosehreibun$ bosonders horvorgehobenen Brtieken- 
wulst (a) und dessert Fortsotzung in das hintere Ende der oberston 
Stirnwindang, welehe der Norm entspreebend mit diesem obersten 
Theile der vorderea Centralwindung zusammenfliesst. Die bintere 
Centralwindung ist nur (lurch den kurzen Verbindungsarm mit der 
vorderen Centralwindung vertreten, weleher sieh um das obere 
Ende der Furehe A naeh hinten wendet und in den oberen Scheitel- 
lappen einmtiadet. Yon diosem letzteren ist sie am oberen (me- 
dialen) ~Iemisphitrenrand siehtbar abgetrennt dutch das hintere Ende 
des Sulous ealloso-marginalis. Entspreehend dem Vorhandonsein 
dieses obersten Absehnittes der Centralwindungen ist es auf der 
medialen Seite zur Ausbildung eines Paracentrall~tppchens gekommen, 
das fi.eilich nut eine ~iusserst geringe Fl~iebenausdehnung erreieht 
hat. In der Tiefe der Furche A fliessen etwa in tier Mitre ihrer 
L~inge 2 Windungsziige zusammen, welche nach Art der Uebergangs- 
windungen den Stirn- und den Sehliifenthoil [nit einander verbindon. 
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Im untersten Abschnitt verbreitert sich die genannte Furche zu 
einer dreikantigen Liieke, und zwar ist die Verbreiterdng ausschliess- 
lich bedingt durch die mangelhafte Ausbildung der untersten (dritten) 
Stirnwindung, welche an dieser Stelle aus einem einfachen, plumpen, 
schmalen Wulst gebildet ist. Dieser unterste Abschnitt eharakteri- 
sirt sieh ausser der typischen Lagerung der Furehe auch noch 
durch die Absendung eines kurzen horizontal nach vorn strebenden 
Scheakels (Ramus anterior horizontalis fissurae Sylvii) als Stamm- 
theil der Sylvi'sehen Furche (S~). Der Ramus ant. ascendens fehlt. 

In der dreikantigen Lticke werden Theile tier lnselwindung 
sichtbar. Die Hauptmasse derselhen aber ist dureh den klapp- 
deckelartig vorspringenden vorderen Rand des Schl~ifelappens (Pt) 
verdeekt. Die Pars opercularis der dritten Stirnwindung ist, wie 
erwlihnt, griisstentheils verkUmmert, die vorderen Absehnitte dieser 
Windung nirgends deutlich abgrenzbar; das Opereulum ist also ge- 
wissermaassen compensatorisch yon dem abnorm welt nach vorn 
iiherragenden vorderen Absehnitte des Sehl~ifelappens gebildet. In 
wie weit das obere Scheitell[ippchen in der Ausbildung zuriickge- 
blieben ist, l~isst sich beim Mangel passender Vergleichsobjeete 
kaum entseheiden, jedenfalls ist die Verkleinerung der Oberfiiiche 
nur sehr gering. 

Beztiglieh des ver~nderten Windungstypus liisst sich im Allge- 
meinen sagen, dass der vordere Hirnabschnitt fast aussehliesslich 
L~ingsfurchungen aufweist, wiihrend der hintere durchweg ann~ihernd 
transversale oder stark sehr~ig gestellte Furcheu besitzt. Im vorderen 
Gehirnahschnitt ist nur der kurze, transversal gestellte vordere 
Schenkel der ersten Stirnfurche (Sulcus praeeentralis) besonders 
bemerkenswerth~ well das Vorhandensein desselben die obige An- 
nahme bestlitigt, dass der Brilekenwulst (a) ein Rudiment der vor- 
deren Centralwindung darstellt. Die erste und zweite Stirnwindung 
aufffillig breit und plump, arm an seeundlirer und tertiitrer Furchung 
zeigen am ausgeprligtesten jene zierliche F~iltelung und Kerbung 
der Oberfl~iche, welehe zuerst yon Heschl  beschrieben und mit 
dem Namen der Microgyrie helegt worden ist. 

Im hinteren Gehirnabschnitt ist die Anordnung der Furchen 
anseheinend viillig regellos und yore Normaltypus abweichend. 
Ausser der in gesetzm~issiger Weise vorhandenen Fissura parieto- 
oeeip., welehe eine scharfe Trennung des oberen Scheilellappens 
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vom Hinterhauptslappen ermiJglicht, sind die typischen Furchen nur 
theilweise und mit Mtihe erkennhar. Als Interparietalfurche darf wohl 
der einzige tiefer gehende, ann~thernd sagittal v erlaufende Sulcus 
aufgefasst werden, weleher aus tier Tiefe der Furche A entspringend 
bis hinter das laterale Ende des Suleus parieto-occipit, verlliuft. 

Der Mangel des hinteren horizontalen Schenkels der Sylvi'schen 
Furehe hatte natilrlieh viilliges Zusammenfliessen des unteren 
Scheitellappens mit dem Sehliifelappen zur Folge, und eine Seheidung 
beider kiinnte nur auf kiinstliehe Weise hergestellt werden. Die 2 
sehr~ig naeh unten strebenden Furchen daselbst entspreehen viel- 
leicht der 1. und 2. Sehllifenfurche, 13emerkenswerth ist das an 
dieser $telle ungew~ihnliche Vorkommen einer Ue ber  ga ngs w i n- 
dung,  welche, in der Tiefe der unteren Sehliifenfurehe (pt~) ver- 
borgen, als seharfkantiger, der Furche parallel gestellter Wulst die 
mittlere (Pt~) mit der unteren (Pt 3) Sehllifenseheitelwindung vet- 
binder. Die mittlere Schl~ifenseheitelwindung fliesst in der Tiefe 
tier Transversalfurehe (A) mit der untersten Stirnwindung zusammen. 
Der H i n t e r h a u p t s l a p p e n  ist scharf gegliedert yore Scheitel- und 
Schliifentheile einerseits im oberen Dritttheile der convexen Hemi- 
sphiirenfliiche dureh die Fiss. parieto-oceip., andererseits in den 2 
unteren Dritttheilen der convexen Hemisphitrenfl~iehe dureh eine 
tiefergehende fast viiilig vertical gestellte Furche, welche dutch den 
seharf vorspringenden vorderen Rand des Hinterhauptslappens 
grSsstentheils spaltfSrmig verengt ist. In der Tiefe derselben ist 
eine schmale laaggestreckte, fast die ganze L~inge tier Farehe ein- 
nehmende Windung verborgen, die an einer Stelle, wo die Furehe 
grubenfSrmig erweitert ist, frei zu Tage tritt. Diese Furche kann 
mit der sog. Affenspalte (Scissure perpendieulaire Gra t io le l )  mit 
der Einschrlinkung identificirt werden, dass bier die im Niveau der 
Rindenoberflliche liegenden Uebergangswindungen Gra t io le t ' s  ein 
Zusammenfliessen derselben mit der Parieto-Oceipitalfurche nnmi~g- 
lich machen. 

Im vorliegenden Falle ist diese rudimentlire Affenspalte sieher- 
lich durch das Zusammenfliessen des Suleus oeeipit, anterior 
( W e r n i c k e )  mit der spaltf~irmig verliingerten und vertieften In- 
eisura praeoecipitalis ( S e h w a l h e )  zur Ausbildung gelangt. Ftir 
diese Auffassung sprieht die Fortsetzung derselben als Trennungs- 
furche des Sehliifen- vom Hinterhauptslappen auf die untere Fliiehe. 
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Die Aehnlichkeit dieser Furche mit der Affenspalte ist weiterhin da- 
dutch dargethan, class der zugesch~irfte vordere Rand des Hinter- 
hauptslappens auch hier die Bolle eines Operculums erlangt hat. Die 
in der Tiefe der Furehe gelegene langgestreckte Uebergangswindung 
mit einer bestimmten typisehen Oberfl~iehenwindung in eine Parallele 
zu bringen, ist wohl kaum zul~issig. 

Bezfiglieh der medialen und unteren Hemisphlirenfiilehe ist als 
Besonderheit hervorzuheben, dass der gemeinsame Sehenkel der 
Fiss. parieto-oceipit, und calearina sich oberfllichlieh fiber den 
Cyrus hippoeampi fortsetzt. Der Lobus limbicus x) ( B r o e a ) ,  sowie 
die basalen Ganglien haben eine dem Alter entsprechende normale 
Ausbildung erhalten. Besonders die erstere Thatsache ist bemerkens- 
werth, da sie ffir die selbst~indigen Wachsthumsverhliltnisse dieses 
ttemisph~irentheils einen fiberzeugenden Beweis liefert. Der mangel- 
haften Ausbildung des hinte~en Balkenabsehnittes ist bei der spe- 
eiellen Besehreibung ausfiihrlich Erwlihnung gethan. 

An tier l inken  ttemisphlire ist die Defeetbildung, wie sehon 
erwlihnt, betr~ichtlieher als rechterseits. Die beiden Cen t r a l -  
w i n d u n g e n  fehlen  h ier  viillig~ auch tier media l  ge l egene  
Thei l  d e r s e l b e n ,  der  sog. P a r a c e n t r a l l a p p e n  is t  ganz in 
Wegfa l l  g e k o m m e n .  Der Sulcus ealloso-margin, endigt dem 
entsprechend kurz vor dem Ende der transversalen Furehe (A). In 
gleicher Weise wie reehts ist die Pars opercularis der untersten 
Stirnwindung nur verktimmert vorhanden. Aueh hier treten die 
Inselwindungen am unteren lateralen Rande der ttemisphlire in 
einer dreikantigen Grube frei zu Tage. Die Basis dieser Grube 
wird dutch den v o r d e r e n  h o r i z o n t a l e n  Schenkel der Sylvi'schen 
Furche gebildet. Ausserdem besteht hier abet ein kurzer v o r d e r e r  
a u f s t e i g e n d e r  Ast der Sylvi'sehen Furche. Die fibrigen Insel- 
windungen sind auch bier dutch den klappdeckelartig vorspringen- 
den Rand des Sehl~ifelappens verdeckt. In der Tiefe der transver- 
salen Furehe (h) fliessen gleich wie rechts die unterste Stirnwindung 
und eine aus dem Schl~ifelappen hervortretende Windung nach Art 

l) Broca, Revue l'hnthropologle 1878. p. 193 u, 384ff. Vergl. hierzu die 
husffihrungen bei Schwalbe (Lehrbuch der Neurologie S. 536 u. 567ff.), 
welcher die Selbst~indigkeit tier Anlage dieses Itirnmanteltheils ebenfalls be- 
tont, die Grenzen desselben jedoeh verschiebt und die Bezeichnung Lobus 
falciformis vorzieht. 
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der Uebergangswindun~en zusammen. Bei dieser Hemispblire ist 
abet der mediale Theil des oberen Seheitellappens fast vlillig in der 
Defectbildung mit auf~egangen. Von der Ausbildung eines Prae- 
cuneus kann bier gar nicht gesprochen werden; an Stelle desselben 
finder sieh am oberen (medialen) ttemisphiirenrande nur ein sehmaler, 
dem Gyrus fornicatus deutlich aufgesetzter Saum yon Rindensubstanz, 
weleher die obere Kuppe des hier sehr verschmiilerten oberen 
Scheitellappens bildet. 

Im Uebrigen ist die Anordnung der Windungen im vorderen Ge- 
hirnabschnitt gleieh wie rechts. Auch bei dieser Hemisph~ire zeigt der 
hinter der transversalen Furehe gelegeae Hirnabsehnitt fast aasschliess- 
lieh transversal oder stark sehrlig ~estellte Furchea. Entspreehend 
dem Mangel des hinteren horizontalen Sehenkels der Sylvi'schen Furche 
ist'hier wie rechts eineTrennung des un t e r en  Scheitellappens yon 
dem Schl~ifelappen nieht miiglich. Der o b e r e  Scheitellappen ist yore 
Hinterhauptslappen dutch die normal vorhandene Fiss. parieto-oeeip. 
abgetrennt; seine untere Grenze wird dutch eine sehr~ig yon vorn 
oben naeh hinten unten zum Oeeipitalende verlaafende Furche gebil- 
det, welehe so entstanden gedacht werden muss, dass die Inter- 
parietalfurehe mit der Ineisura oder besser Salcus praeoeeipitalis zu- 
sammengeflossen ist. Das hintere Ende desselben entsprieht wenig- 
stens viillig der Lage der letztgenannten Furcbe, die auch in diesem 
Fatle noch eine Strecke welt auf der unleren Fl~iehe verl~uft und 
auch hier die Trennung des Schliifelappens yore Hinterhauptslappen 
andeutet. Bei dieser Hemisph~ire feblen versteckt liegende Ueber- 
gangswindnn~en auf der convexen Flltche des hinteren Gehirn- 
absehnittes v~illig, der obere Scheitellappen steht durch 2 Ueber- 
gangswindungen in Zusammenhang mit dem Hint erhauptslappen, ist 
aueh auf der convexen Fl~iche verh~iltnissmiissig klein und zeigt 
keinerlei secund~ire oder terti~ire Furchungen. Der gemeinsame 
Scheitelsehl~ifelappen (Pt) zeigt dieselbe Furchung wie rechts. 

Der Hinterhauptslappen besitzt auf der convexen Oberflliche 
eine reiehe, wie sehon erw~ihnt, aassehliesslich transversal gestellte 
Furchung. Beztlglich tier Fiss. calcarina und des medialen Sehen- 
kels der Fiss. parieto-oeeip, bestehen die gleiehen Verh~iltnisse wie 
rechts. Die untere Fl~iche des Oecipitallappens zeigt eine ausge- 
pr~igtere Furchung wie reeht, so dass Zungen- und Spindelwindung 
sch~irfer differenzirt sind. 
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Obgleich nun der Ausfall der Rindentheile das Stirn- und 
Schl~fehirn ann~ihernd gleichmiissig betrifft, so ist die dadurch be- 
dinste Verkleinerung der Hemisph~renoberfl[iche doch ausschliesslich 
am hinteren Gehirnabschnittc ausgepr~igt, da die Windungen des 
vorderen Gehirnabschnittes, speciell die erste und zweite Stirn- 
windung auf Kosten der Ausfallssebiete eine aussergewShnliche, 
wenn auch wenig gegliederte Oberfl~ichenausdehnung erfahren haben. 

Entsprechend dem grBsseren Ausfallsgebiet linkerseits ist die 
liuke Hemisphere im Allgemeinen kleiner, besonders in der Liingen- 
ausdehnung. 

Bei Betrachtung der einzelnen Hirnabschnitte zeigt sich, dass 
diese Verkiirzung l inkerse i t s  fast ausschliesslich den vor  der  
transversalea Furche gelegenen ttirnabschnitt betrifft. Die hinteren 
Gehirnabschnitte sind bci beidcn Hcmisph~ircn annlihernd gleich. 
Die Verktimmerung des linken oberen Scheitellappens ist dutch eine 
entsprechende Vergriisserung des Hinterhauptslappens dieser Hemi- 
sph~ire fast vtillig wieder ausgeglichen. 

Aus dem Vorstehen.den geht hervor, dass in beiden Hemi- 
sph~iren gcrade diejenigen Riridenabschnittc griisstentheils in Weg- 
fall gekommen sind, welche durch die neueren physiologischen und 
pathologisch-anatomischen Forschungen eine erh~ihte Bedeutung ftir 
das Studium der functionellen Leistungen des Grosshirns und speciell 
der sog. motorischen Rindengebiete gewonnen haben. Ich kann as 
wohl unterlassen, an dicser Stelle ausftihrlicher auf eine historische 
Begrtindung dcr heute giltigcn Lehrs~itzc und auf eine Discussion 
der noch streitigcn Fragen fiber diesen Gegenstand einzugehen, lch 
daft in ersterer Beziehung auf die erschiipfenden Darstellungen yon 
Charcot ,  No thnage l ,  F e r r i e r ,  Munk und ncuerdings yon 
Exne r  hinweisen. Beztiglich meiner Auffassung tiber die functionelle 
Bedeutung dieser Centralst~itten verweise ich auf meine hierher- 
gehiirige Arbeit im letzten Bande des Archivs fiir Psychiatriei). Die 
Untersuchun~en haben endsiltig ergeben, dass die Vernichtung 
beider Centralwindungen sammt dem medialen Theile derselbcn, 
dem Paracentrallappen yon Betz, sowie tier Ursprungsgcbiete der 
Frontalwindung and zum Theil auch'i'oder angrenzenden Scheitel- 
windung Stiirungcn der willktlvlich erregten Bewegung der der 

l) Ueber die Beziehungen der sogenannten motorischen Rindenzone des Gross- 
hirns zu den Pyramidenbahnen. Arch. f. Psych. Bd. XI. Hfl. 3. 
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Hirnl~ision gegeniiberliegenden Kiirperh~ilfte zur Folge haben. Streitig 
ist noch die Frage, ob wirklieh motorische Liihmung oder aber nur 
Stiirungen der Motilit~it, die unter dem Begriffe der atactischen Er- 
seheinungen auf Grund yon Erkrankung sensorischer Oebiete zusam- 
mengefasst werden kiinnten, die Folgen soleher Hirnl~isionen sind. 
Die erstere huffassung stUtzt sich vorwiegend auf die experimen- 
tellen Forschungen F e r r i e r ' s  und findet einen beredten hnwalt an 
Charco t  und seiner Schule. Die letztere Auffassung ist auf dem 
Boden der Untersuchungen Munk's entstanden und hat neuerdings 
dutch die Mittheilungen Pe t r ina ' s  fiir die menschliehe Pathologie 
eine sehwerwiegende Unterstiitzung erhalten~). Die vorliegende Be- 
obaehtung ist meines Wissens die erste ausfiihrlicher mitgetheilte, bei 
welcher eine in der Entwicklungsperiode stattgehabte Verkilmmerung 
a u s s e h l i e s s l i c h  und a l l e in ig  dieser Rindenabschnitte zu den ent- 
sprechenden Ausfallserscheinungen gefllhrt hat und einer genaueren 
klinischen Untersuehung zugfinglieh gewesen war. Ieh sehe hierbei 
selbstverstlindlieh ab yon den zahlreieh beschriebenen, seit A ndra l  
genauer bekannt gewordenen Fallen partieller und allgemeiner, in 
der Fiitalperiode oder in der frtihesten Kindheit erworbener Hirn- 
atrophie, welehe auf 6rund prim~irer neoplastiseher und hlimorrha- 
gischer Rinden- oder Marklagerheerde versehiedener Art entstanden 
sind und die nattirlich, wenn die motorisehe Resion Sitz der pri- 
mliren Erkrankung gewesen war, zu derselben S~mptomenreihe An- 
lass geben mussten. Der GUte des Iterrn Medieinalrath Dr. Bireh-  
H i r seh fe ld  in Dresden vevdanke ieh ein hierhergehiiriges Pr~tparat. 
Bei beiden Hemisphliren ist symmetriseh das obere Dritttheil beider 
Centralwindungen, die ParaeentraUappen und die angrenzenden Ab- 
schnitte der Stirn- bezw. Scheitelwindung in eine derbe selerotisehe 
Masse umgewandelt. Die Kvankheitserseheinungen, die das betreffende 
Individuum, welches das 25. Lebensjahr erreiehte, darbot, gliehen in 
auff~illiger Weise denjenigen der vorliegenden Beobachtung. 

Stellen wit die Erseheinungen wlthrend des Lebens und die 
anatomisehen Ergebnisse vergleichsweise einander gegentiber, so 
ergiebt sich das Folgende. In der reehten Hemisphere sind die 
Centralwindungen sammt Paraeentrallappen nut andeutungsweise 
vorhanden und yon den Stirnwindungen besonders der als Aus- 
gangspunkt der artieulirten Sprache erkannte Theil der untersten 

t) SensibilitatsstSrungen nach Hirnrindenl/istonen. Zeitsehr. f. Heilkunde II. S. 375. 
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Stirnwindung vornehmlieh verkiimmert. Linkerseits fehlen die 
Centralwindungen, der Paracentrallappen und die Pars opercularis 
der untersten Stirnwindung viillig und aueh der obere Scheitellappen 
und dessen mediales Gebiet, der Vorzwickel sind nut rudimentitr 
vorhanden. Die Beobachtungen wtihrend des Lebens haben gezeigt, 
dass das betreffende Individuum, hier ganz abgesehen yon der ge- 
ringen Entwicklung seiner gesammten geistigen Fithigkeiten niemals 
dazu gelangt war, seine Gedanken sprachlieh zum husdruck zu 
bringen und bezilglich der selbsttindigen willktirlich erregten Muskei- 
bewegung auf der tiefsten Stufe der Entwicklung stehen geblieben 
war. Ausser plumpen uubeholfenen Greifbewegungen wurden keine 
Bewegungsacte an den oberen Extremitiiten beobachtet, welche als 
husdruck yon Willens~iusserungen betrachtet werden konnten, hueh 
diese vereinzelten fragmentarischen Aeusserungen gewollter Be- 
wegungen sind erst in der ,letzten Zeit" in Erscheinung getreten. 
Beztiglich der unteren Extremit~iten ist hervorzuheben, dass bis zum 
Tode des Individuums eine totale Gebrauchsunfithigkeit bestanden 
hat. Hingegen spreehen die Wendungen des Kopfes entsprechend 
der Bliekrichtung nach einem begehrbaren Gegenstande (vergl. den 
Versueh mit der Brezel) ftir die Annahme, dass intendirte Be- 
wegungen der flals- resp. Nackenmuseulatur mtlglieh waren. Die 
unvollst~indige Contraetur der oberen Extremit~iten trat in der letzten 
Zeit des Lebens mehr in den Hintergrund; speeiell beztiglieh der 
Hiinde und FOsse sind ftir die letzte Lebensperiode genaue hngaben 
vorhanden, dass die Contracturen derselben geschwunden seien. 
Die hnnahme ist wahrseheinlieh, dass das Aufhiiren der Contraetur 
zusammenfiel mit dem huftreten intendirter Bewegungen. Die un- 
teren Extremitliten zeigten analog der spasmodischen Hemiplegie 
des Kindesalters dauernde Contractur der be iden Gliedmaassen 
entsprechend der doppelseitigen Heerdaffection und Equino-Varus- 
Stellung der Ftlsse. Ohne auf die mannichfachen Theorien dieser 
Erscheinungen bier eingehen zu wollen, miiehte ieh im Hinblick 
auf die Chareot 'sche Hypothese fiber diesen Gegenstand an dieser 
Stelle nut hervorheben, dass an dem mir naehtrtiglich zur Unter- 
suchung zugekommenen Rtickenmark keinerlei Erscheinungen seeun- 
dtirer Degeneration der Pyramidenbahn nachweisbar war und aueh 
die vorhandenen Ganglienzellen der Vorderhi~rner keinerlei p a t h o l o- 
g isehe Veritnderungen aufwiesen. Auf die anatomische Wiirdigung 



456 

dieser Thatsachen werde ieh noch zurtlckzukommen haben. Die Er- 
schlaffung der Bandapparate, in ihrem Wesen viillig unaufgekliirt, tritt 
auch bei unserer Beobachtung vorzilglich in den Hand- und Finger- 
gelenken hervor. Deutliche StSrungen der Sensibilit~it sind, soweit 
bei der tiefen Intelligenzstufe des Individuums eine Prtifung in dieser 
Richtung tiberhaupt ermiiglicht war, nicht vorhanden gewesen. Die 
Reflexerregbarkeit war, soweit Angaben darliber vorhanden sind, 
nicht gestiirt. Auch trophisehe Stiirungen im engeren Sinne sind 
niemals aufgetreten. Dcr Rumpf und die Extremiffiten batten eine 
dem Alter des Kindes entspreehende Entwicklung erlan~t; die in sp~t- 
teren Jahren hervorgetretene Abmagerung vornehmlich der unteren 
Extremit~iten finden in dem dauernden Nichtgebraach ihre Erkl~trung. 

Soweit die dtirftigen seelischen Aeusserungen des Kindes iiber- 
haupt Schliisse bezti01ich der hiiberen Sinnesorgane zulassen, muss 
angenommen werden, dass der Gesichtsinn die relativ hiichste Ent- 
wicklung erreicht hat. Beziiglieh des Gesehmaeks und Geruehs 
sind irgend welche beweiskrliftige Untersuchungsergebnisse nieht er- 
reiehbar gewesen. Hinsichtlich des Gehiirs sind Angaben vorhan- 
den, dass das Kind nut auf laute Gerliusehe Bewegungen nach der 
Riehtung des Ger~tusches ausftlhrte, dass abet das Ticken einer art's 
Ohr gelegten Uhr keinen Eindruck hervorbraehte. Dieser Versueh 
deutet wenigstens darauf bin, dass die Gehiirsempfindungen nut in 
dtirftigster Weise zur Apperception gelangten, indem nut Ger~iusche 
allgemeinster Art and yon griisserer Intensitiit einen Eindruck her- 
vorriefen. 

Dieser kurze Ueberbliek zeigt, dass ganz in Uebereinstimmung 
mit der topographischen Ausdehnung der Defecte der Mangel der 
articnlirten Sprache und die Motilit~itsstlirungen die hervorstechend- 
sten and fast aussehliesslichen Symptome wfihrend des Lebens ge- 
wesen s ind.  Nur ganz vortibergehend sind Reizerscheinungen, 
welche mit den krankhaften Ver~inderungen dieser sogenannten 
motoriscben Rindengebiete in eingem Zusammenhang stehen, beob- 
aehtet worden. Wie die Mutter des Kindes angab, waren im 
8. Lebensjahre an einem Tage 3 ep i l ep t i s ehe  Anf~ille aufgetreten, 
die sieh in der Folge niemals wiederholten. Es w~ire in h(ichstem 
Grade wtinschenswerth gewesen, fiber die Art des Beginns und des 
hblaufs dieser allgemeinen Kriimpfe mit Bewusstseinsdefeet genauere 
Angaben zu besitzen, um tiber die ursprilngliehe Reizstelle, den 
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Ausgangspunkt dieser transitorischen Reizzust~inde irgend welche 
Aufkl~irung zu erhalten. Dass diese Reizerscheinun~en direct der 
Rinde zugehiiren, ist nach den Untersuchuagen yon Luciani  und 
tL Jackson  wob! kaum mehr fraglich. Interessaat ist in unserem 
Falle, dass dieselben erst zu einer Zeit auftraten, zu welcher, wie 
die sp~iter folgenden anatomischen Ausfiihrungen ergeben, der pa- 
thologische Vorgang innerhalb des Rindengebietes schon zum Still- 
stand, zn einer ~ewissen Ausheilung getangt war, und dieselben 
dann nut vereinzelt beobacbtet wurden. Eine dauernd epileptisehe 
Er.krankung nachtr~glich im Gefolge soleher St(irungen wtirde mehr 
den heuti~en Erfahrunsen entsprochen haben. Vielleicht besteht 
ein innerer Zusammenbang zwischen der zur selbea Zeit stattge- 
hal)ten Liisung der Contracturen der obcren Extremit~iten und diescn 
epileptischen hnfiillen. 

Beztiglich tier Gesammtheit des psychischen Vermiigens muss 
das betreffende Individunm den am tiefsten stehenden Idioten bei- 
geziihlt werden. FUr die psychologische Wtlrdigung unserer Bcob- 
achtung gewinnt die Thatsache, dass das in Wegfall gckommene 
Windungsgebiet ausschliesslieh der psychomotorischen Sphere an- 
gchiirig ist, ein erhShtes Interesse~ indem durch diesen anatomisehen 
Befund die Annahme eine weitere Sttitze erhlllt, dass der alleinige 
Wegfall e iner  Vorstellungssphiire, bier des Gebiets der Bewegungs- 
vorstellungen im Sinne Munk's, zu einer dauernden Verktimmerung 
des gesammten geistigen Lebens mit Nothwendigkeit fiibren muss1). 
Dieser Tiefstand der Intelligenz niithigt uns, kurz auf die Frage 
zurtlckzukommen, in wie weir tier Mangel des Articulationsvermi~geas 
mit den nachweisbaren Defecten derjenigen Rindentheile, die wit 
als Ausgangspunkt der psychomotorischen Seite des Sprachvermiigens 
allen Erfahrungen gem~iss bezeichnen dtirfen, in ursiichlichen Zu- 
sammenhang gebracht werden daft. Das mangelnde Sprachvermiigen 
kiinnte ja ohne Zwang entsprechend anderen Erfahrungen bei idio- 
tischen Individuen als husdruck des Fehlens geschlossener Vor- 
stellungen tiberhaupt betraehtet werden. Gegen diese Auffassung 
muss jedoeh daran erinnert werden, dass ans den mimisehen Aeten 
unserer Patientin ein gewisses ErinnerungsvermSgen an t~iglich 
wiederkehrende Erseheinungen, sowie das Yorhandensein gewisser 

l) Vgl. hiezu die husffihrungen yon Munk in seinen gesammelten Mittheilungen 
fiber die Functionen der Grosshirnrinde. Berlin 1881. S. 73 ft. 

Arohiv f. pathol. Anat, Bd. LXXXVIL Hft. 3. 30  
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elementarer Vorstellungen erkennbar war, deren Umsetzung in 
spraehliche Aeusserungen bei gleichstehenden idiotisehen Individuen 
vielfach zur Beobaehtung gelangt ist. Der Standpunkt, den Mange! 
der Sprache als Maassstab far das geistige Unverm~gen zu benutzen, 
ist yon den meisten Bearbeitern der Idiotenfrage mit ReCht ver- 
lassen women. Die Erfahrung hat ja vielf~iltig gelehrt, dass das 
Sprachverm~gen mit dem Mehr odor Weniger geistiger F~higkeiten 
nieht gleiehen Sehritt h[ilt, dass einerseits bei ganz tief stehenden 
Idioten sprachlicher Ausdruek gefunden werden kann, und anderer- 
seits in der Intelligenz bei weitem fortgesehrittenere Individuen das 
Sprachvermiigen viillig entbehren. Die fortgeschrittenere Erfahrung 
tiber die loealisirten Leistungen der Grosshirnrinde und die ver- 
mehrte Kenntniss der Topographic der Hirnoberflache wird aueh in 
dieser Frage Aufkllirung bringen, sobald das einsehliigige Unter- 
suehungsmaterial in klinischer und anatomiseher ttinsicht mit RUek- 
siehtnahme auf die vorhandenen Erfahrungen verarbeitet wird. 

Wenn wir nunmehr daran gehen, die P a t h o g e n e s e  der vor- 
liegenden Missbildung soweit mSglieh festzustellen und derselben 
ihre Stellung unter den bis jetzt bekannt gewordenen Arten yon 
Idiotengehirnen anzuweisen, so ist vor Allem zu betonen, dass zwei 
versehiedene pathologisehe Prozesse zur Configuration derttirnober- 
flliehe zusammengewirkt haben. Als grundlegendes Moment der 
pathologisehen Gestaltung des Hirnmantels ist entschieden das Zu- 
riickbleiben der Entwieklung der mittleren Theile desselben zu be- 
traehten. Es ist sehon mehrfaeh erwlihnt vcorden, dass nieht eine 
mangelhafte Anlage in dem Sinne vorhanden sei, dass der normale 
Furchungs- und Windungstypus v(illig versehoben und an Stelle 
typiseher Furehen und Windungen nur anders gestaltete, aber gleieh- 
werthige Rindentheile getreten seien, sondern dass die Missstaltung 
in erster Linie als aus einem Wegfal l  in der Fiitalanlage vorhanden 
gewesener Itirnmanteltheilo entstanden angenommen werden mUsste. 
Dureh irgend welehen Krankheitsprozess, sei es in der Fi~talperiode 
odor in der frtihesten Kindheit ist entweder die Weiterentwieklung 
dieser Hirntheile gehemmt, oder abet es sind dieselben erst naeh 
ihrer Vollendung verniehtet worden. 

Versuehen wir tiber die p a t h o l o g i s e h - a n a t o m i s c h e  Stel-  
lung  der hier stattgehabten Krankheitsvorglinge einige Klarheit zu 
erlangen, so flillt uns vor Allem die Verwandtsehaft dieses Hirnbefundes 
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mit dcr zuerst yon t teschl  ~) mit dem Namen der Porencophalie 
belegteo, schon frfiher bekaonten Defectbildung des Gehirns in die 
Augen. Heschl  versteht darunler jene grubigen Substanzverluste 
an dcr Oberfl~tche des Grosshirns, welche mehr oder minder tief in 
die Hemisphiirenmassen einschneiden, zum Theil auch frei in die 
Ventrikelhiihlen einmtinden. 5inch aussen sind dieselben entweder 
frei gegen den subduralen-Raum hin geiiffnet oder aber dutch die 
Arachnoidea gegen denselben abgeschlossen. Heschl  vertritt die 
Anschauung, dass diese Defectbiidungen nicht einer primiiren Ver- 
ktimmerung der Anlage oder einer Hemmung der Weiterentwicklung 
normal angelegter Hirntheile ihre Entstehung verdanken, sondern 
nach vollendeter Ausbildung der letzteren durch krankhafte Vorgange 
bewirkt sind. In wie weir diese Begriffsbestimmung auf unsero 
Beobachtung iibertragen werden darf, zeigt am besten eine ver- 
gleichsweise Betrachtung der einzelnen Befunde von Porencephalie. 
Nach den Publicationen t loschl ' s  sind mehrfach einschlligige Beob- 
achtungen mitgetheilt worden, welche diese Auffassung Hesch l ' s  
durchweg bestittigen. Ueber den der Oefectbildung zu Grunde 
liegenden Krankheitsprozess giobt Hesch  1 selbst keine Aufkl~irung, 
und auch in der Folge sind keine Erfahrungen gemacht worden, 
welche eine einheitliche Auffassung tiber die Genese dieser Miss- 
bildungen zuliessen. In einzelnen Fiillen, z.B. der Beobachtung 
yon Schtile~),  sind h~,drocephalische Erkrankungen in der Fiital- 
periode als Grundlage des patbologischen Vorgangs gefunden wor- 
den (Klebs ) .  Andere Beobachtungen weisen darauf hin, dass en- 
cephalitische Prozesse zu dieser eigenartigen Zerst~irung yon Hirn- 
theilen geftihrt haben (vergl. einzelne Fitlle yon Cruve i lh i e r ) .  
Eine dritte Reihe yon Fiillen machen es wahrscheinlich, dass locale 
Oefiisserkrankungen (Thrombose, Embolie, Endarteriitis) die Quelle 
der Porencephalie gewesen sind, und an vierter Stelle sind verein- 
zelte Beobachtungen anzuftihren, bei denen umschriebene Erkran- 
kungen der Hirnh~iute und damit mangelhafte Ernithrung der an- 
grenzenden Rindenabschnitte alas ursitchliche Moment bildeten. 
W~ihrend der Bearbeitung dieser Fragen, nachdem ich das ein- 
schliigige Beobachtungsmaterial zum griissten Theile schon gesammelt 
hatte, kam ich in den Besitz der ganz neuerdings erschienencn 

1) Prager Vierteljahrschrift 1859 u. t868. 
~) Mlg. Zeitschr. f. Psychiatrie. Bd. 2ft. S. 300 ft. 

30" 
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Monographie yon K undra t l ) ,  in weleher alle hierhergehSrigen, bis 
jetzt bekannt gewordenen F~ille sorgf~iltigst gesammelt und kritisch 
gesiehtet und dureh eine gr~ssere Zahl eigener Beobaehtungen ver- 
mehrt worden sind. Die umfassende Bearbeitung dieses Gegen- 
standes yon K u n d r a t  fiberhebt mich der Aufgabe einer eingeben- 
den Betrachtung fiber das Wesen und die Folgeerscbeinungen der 
Porencephalie. Ieb werde nur kurz der Momente gedenken mtissen, 
welche uns ein bestimmtes Bild der krankhaften Vorgiinge in dem 
yon mir beobaehteten Falle zu sehaffen erm~gliehen. Die Beant- 
wortung dieser Fragen sebliesst zu~leieh die Entscheidung fiber 
den Zeitpunkt der Entstebung des Defects nnd die Ursache der ge- 
hemmten Weiterentwieklung der fibrigen Hirnmantelabschnitte mit 
ein. Ausser einer leiebten Triibung der weichen Hirnh~iate fiber 
den defecten ttirntheilen, welehe als Residuen abgelaufener ent- 
zfindlieher Vorg~inge an dieser Stelle gedeutet werden dfirfen - -  ich 
maehe besonders auf die im Sectionsprotocolle erwlihnten kleinen, 
punktfiJrmigen, graugelben Einlagerungen in die Maschenrltume des 
subarachnoidalen Gewebes aufmerksam, die zuerst yon L. Meyer  
bei Bearbeitung der pathologisehen .hnatomie der allgemeinen pro- 
gressiven Paralyse eine eingehende Wfirdigung als Rfickstiinde yon 
Entzfindungsproducten erfahren haben, aufmerksam - -  wurden weder 
am Sch~idel noch an den Geffissen des Gehirns pathologisehe Er- 
scheinungen aufgefunden, welche zu einer Erkl~irung fiber die pa- 
tbologisch-anatomisehe Stellung des Defects benutzt werden kiinnten. 
Der Schiidel zeigte keinerlei hydrocephalisehe Gestaltung und auch 
der Nahtverschluss gab keine Anhaltspunkte fiir die Auffassung, 
dass hier in der Entwicklungsperiode hydroeepbalisehe Vorgiinge 
stattgefunden biitten. Bemerkenswerth ist nur die leichte Asym- 
metrie des Schlidels, sowie die betr~ichtliche Yerdfinnung der Hirn- 
kapsel auf der Hiihe beider Scheitelbeine. Auf letzteren Punkt 
komme ieh bei Betracbtung der Aetiologie zurfiek. Das Gehirn selbst 
war sowohl in Bezug auf Griisse und Gewieht - -  letzteres nach 
Abfluss der nut ~eringen Fliissigkeitsmenge und Entfernung der 
Hirnh~iute - -  dem Alter entsprechend. Die neuerdings in ge- 
h~irtetem Zustande einzeln gewogenen Grosshirnhemispb~iren hatten 
ein Gewicht yon 294 Grin. (links) und 296 Grin. (reehts). Weder 

t) Die Porencepha|ie, eine anatomische Studie. Graz 1882. 
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in der Anordnung der Gef~isse an der Basis oder in der Bilduag 
der Haupt~iste derselben, noch in der Beschaffenheit der Gef~isswand 
uad dos Gef~issinhalts sind Abweichungen van dot Norm vorhanden, 
weicha die Entstehung dos Prozesses aus einer Erkrankung odor 
fehlerhaften Anlage dos zuftihrenden Ern~thrungsgebietos erklitren 
k~nnten. Die ~iussere Beschaffenheit dot defocten Stellen selbst 
waist in keinerlei Weise darauf bin, dass hier tiefgreifende de- 
structive Prozesse entztindlioher Art stattgehabt haben. Die R~inder 
der Defecte sind van anscheinend normaler Riadensubstanz gobildet, 
nirgends ist eine narbige Ver~nderung sichtbar. 

Ucber die Beschaffonheit der Defectgrenze gab erst die mikro-  
skopische  Un te r suchung  befriedigenden Aufschluss. Zu diesem 
Behufe wurde van der linken Hemisph~ire ein etwa 1 Ccm. betragen- 
dos Sti~ck des die vordere Fl~icho" des Defects begrenzenden Theils 
der aehten Stirnwindung in senkrecht zur convexen Oberfl~iche ge- 
rich~tete Schnitte zerlegt. Entsprechend der bogenfi~rmig nach hinten 
convexen Oberfl~iche dieses RiadenstUcks wurde einerseits ein Theil 
dot Rinde, welcher der convexen Oberfl~iche zugewandt war, der 
Untersuchung zug~nglich, andererseits die seitliche vordere Begren- 
zungswand des Defects. Bei Lupenvergr~sserung dos ungef~trbten 
oder mit Carmin tingirten Pr~iparats umgab das dam Rindengrau 
ontspreohende Territorium als verh~ltnissmiissig sehrbreiter, bogen- 
f~rmiger Saum ein schmales, durch die Fitrbuog deutlioh differen- 
zirtes Btindel van Markmasse, das der Oberfl~iche zustrebte und 
sich an der unteren Rindengrenze fain f~icherf~rmig zertheilte. Die 
Rinde selbst zeigte an ungefiirbten Schnitten, besonders an dem 
der Defeotwand angehiirigeu Theil des Pr~iparats deutlich zweiorlei 
FarbenflUancen. W~ihrend die innere H~ilfte die leicht graue Flir- 
bung der normalen Rindo besass, war die itussere Hiilfte etwas 
dunklergrau gef~irbt. Auch bei der Carmintinction hob sich dieses 
~iussere Feld der Rinde durch dunklere F~irbung deutlich ab und 
stellte sich als concentrisch geschichtetes, wellenfiJrmig der Ober- 
fl~iche parallel verlaufondes, derbfaseriges Gewobe dar. Die ~iussere 
Begrenzungsfl~iche zeigte vielfache ziemlich dicht stehende, kleine, 
narbige Einziehangen. Jeder dieser Einbuchtungen entprach eia 
senkrecht zur Oberfl~iche gestelltes, der Tiefo der Rinde zustreben- 
dos Blutgef~iss, das nach aussen an eiuem leistenfiirmig van der 
Obcrfllicho des Gohirns abgosprungenen Bindegowebsstrange fast- 
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haftete. Ueber d~e feinere histologische Beschaffenheit konnte auch 
an Carminpr~tparaten nichts Genaueres erkannt werden, indem die 
anscheinend intacte untere Halfte der Rinde nur diffuse F~irbung 
annahm, in welcher die einzelnen histologisehen Elemente auch bei 
st~irkerer VergrSsserung in keiner Weise differenzirt hervortraten. 
Hingegen leistete die Nigrosinf~irbung, die ich tiberhaupt ftir alle 
Hirnpr~iparate, die ausschliesslich in AIkohol geh~irtet sind, auf's 
Dringendste empfehlen kann, ausgezeichnete Dienste. Sowohl 
Nervenfasern als auch die zelligen Elemente f~irben sich bei l~in- 
gerem Liegen in stark verdtinnter LSsung in distincter Weise. Auch 
bier wies sich der ~iussere Theil der Rinde als derbfaseriges, stark 
dunkelblau gef~rbtes, welliges Bindegewebe aus, in welches entweder 
senkreeht nach unten strebende oder stark sehr~ig gerichtete Gef~iss- 
st~immchen in grosset Anzahl eingelagert sind. Die Gcfiisse traten 
als vielfach wellige, theiiweise zusammengerollte Blinder hervor, die 
in breiten, lichten Rinnen gelagert sind. Die Gef~tsswand isi ent- 
schieden verdickt, stark lichtbrechend, anscheinend aus derbem, 
straffem Gewebe bestehend, das nirgends deutlich Kerne erkennen 
l~isst. Die grl/sseren Gef~isse zeigen oftmals nut die seitlichen 
Riinder dunkler gefiirbt, die Oberfl~iche tritt als hellgl~tnzender, stark 
lichtbrechender, fast h:falin erscheinender starter Mantel hervor. In 
dem welligen Gewebe sind vereinzelt spindelfi~rmige zellige Elemente 
sichtbar. Die unterhalb der fibrSsen Randzone gelegenen Rinden- 
partien zeigen das typische, rein netzfiirmige, schwammige Gefiige 
der Grundsubstanz. In derselben befinden sieh zahlreichst einge- 
lagert, yon weiten, lichten, kreisrunden HSfen umgeben, theils tief 
dunkelgef~irbte, rundliche KSrper, theils kleine, etwas heller blau- 
gefiirbte, dentlich pyramidenfiirmige, mit langen, zarten Spitzenfort- 
siitzen versehene Ganglienzellen, die am basalen Ende einen dunkler 
gef~irbten Kern besitzen. Besonders klar treten diese zelligen Ele- 
mente an den Stellen hervor, wo der ~iussere fibriise, spriide Mantel 
bei der Pr~iparation abgesprungen, und als ~iussere Grenze des 
Schnittes die erhaltene, leieht auseinandergerissene Nervensubstanz 
hervortritt. Hier liegen sowohl die runden, fortsatzlosen, kiirner- 
artigen Gebilde als auch die pyramidenfiirmigen Ganglienzellen frei 
zu Tage, und sind an diesen Isolirpr~iparaten oft in zierlichster 
Weise sowohi der langgestreckte Spitzenfortsatz als anch die ba- 
salen Auslliufer siehtbar. Fiir das Vorhandensein yon Axencylinder- 
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forts~itzen sind Mare Bilder nicht erhliltlich gewesen. An der uu- 
teren Grenze dieser zelligen Schicht treten feiuoontourirto Nerven- 
fasern horror, welehe zu sehmalen Btindeln vereinigt, radiitr der 
Oberfl~iche zustreben, hnders gestaltet sich das mikroskopische 
Bild des Rindendurchsehnittes an der dor convexen Oberfl~iehe zu- 
gehiirigen ttlilfte des Prliparats. Auch hier zeigt sieh das wellige, 
derbfaserige Gewebe als itussere Begrenzungssehieht. Doeh besitzt 
dasselbo an dieser Stelle kaum die It~ilfte der Tiefenausdehnung. 
Die radiiir ausstrahlenden 6efiissst~immehen sind in grilsseren Ab- 
st~inden vorhanden. Die Oeflisswand zeigt vielfaeh dieselbe Be- 
schaffenheit wie vorher erwiihnt. Doeh ist das Capillarnetz in den 
darunter liegenden Rindentheilen bedeutend reieher entwiekelt. Un- 
mittelbar unter der fihriisen Schicht findet sich eine breite Zone 
dieht stehender und ziemlieh intensiv geflirbter Grundsubstanz in 
weleher zahlreichst, ebenfalls yon ausgesparten Riiumen umgeben, 
griisstentheils kugel- odor birnfiirmig gestaltete zellige Elemente 
eingelagert sin& Dieselben besitzen etwa die doppelte 6riisse wie 
die kSrnerartigen 6ebilde in der Defeetzone, siad blasser gefiirbt 
und lassen theilweise einen deutliehen Kern erkenneu. Stellenweise 
findet man auch sehou deutlieh dreizipflige, plumppyramidenfiirmige 
Formelemente, welche kurze, ziemlich breite husl~iufer besitzen. In 
den am tiefsten gelegenen Partien dieser Zone sind t~pisch pyra- 
midenfiirmige Ganglienzellen vorhanden, die bier und da betriicht- 
lich griisser sind als die in der Oefectzone hefindliehen, jedoch nie- 
mals aueh nur annlihernd die Grtisse yon Betz'schen Pyramidenzellen 
erreiehen. 

Die vorstehende Schilderung ergiebt, dass die makroskopiseh 
scheinbar normal gestaltete Begrenzang der defeeten Hirnpartie 
deutlich yon Narbengewebe bekleidet ist, welches, wenn auch in 
geringerem Maassstabe, in Form yon Verbreiterung und Verdiehtung 
der obersten Rintdensehicht auf die anstossende Convexit~it des Stirn- 
theils der Hirnoberfl~iche sich fortpflanzt. In dem der Defeetgrenze 
angehiirigen Windungsabschnitt nimmt des Narbengewebe etwa die 
Hiilfte der Rindenbreite ein. Die darunter liegende Rindensubstanz 
enth~ilt theils unfertige zellige Elemente, welche am moisten der 
Kiirnersehicht der Retina entspreehen, theils finden sieh ausgebildete 
Ganglienkiirper, die ihrer Griisse naeh denjenigen der zweiten Rin- 
denschicht yon M e y n e r  t am nlichsten stehen, and die sieh vereinzelt 
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his an die Markleiste verfolgen lassen. Die, der Rinde zustrebenden 
Markfaserbtindel sind verhiiltnissm~issig in geringer Anzahl vorhan- 
den, zeigen abet in ihrer Bildung niehts Abweiehendes. 

Weiter fortgeschritten ersebeint die Ausbildung zelliger Elemente 
in dem der convexen Oberfl~iehe angehllrigen Rindenabschnitte. Hier 
finden sich ~unter der Narbensehicht unfertige, theilweise birnfth'mige 
Nervenelemente, welehe griisser als die vorhererw~ihnten sind und 
meist einen deutlich unterseheidbaren Kern besitzen. Diese Zone 
geht unvermittelt in eine Rin densehicht fiber, in weleher sich p~ra- 
midenfiirmige Ganglienklirper vorfinden, die ebenfatls deutlich eine 
beztlglieh ihrer 6r~sse vollendetere Ausbildung erlangt haben und 
sieh mit den Zellformcn der dritten yon Meyne r t  beschriebenen 
Rindenschicht anniihernd deeken. Hingegen fehlen in allen unter= 
suchten Priiparaten die grossen, charakteristischen pyramidenftirmigen 
Ganglienkiirper, welche seit Betz unter dem Namen der ,,Riesen- 
pyramidenzellen" bekannt sind und in besondere Beziehung zu den 
motorisehen Funetionen dieses Abschnitts der Grosshirnrinde gesetzt 
worden sind. 

Dieser Befand erlaubt zwei SehlUsse. Erstens beweist derselbe, 
dass an der Grenze des Defects entztindliche Vorgiinge, die .mit 
"Narbenbildung endigten, stattgefunden haben. Ueber den Krank- 
heitsprozess, der bier in einer gewissen Periode der EnLwieklung 
sich abgespielt hat, ist selbstverstiindlich hierdureh keine Aufkliirung 
erlangt; die vorliegenden Bilder gestatten nor die Annahme, dass 
an den Grenzen der ursprfinglich erkrankten Pattie eine reactive, 
gewissermaassen schtitzende Entzfindung stattgefunden hat. Zweitens 
lehren uns die Structurverhltltnisse des erhaltenen Rindengewebcs, 
dass in den anscheinend unversehrt gebliebenen Rindenabschnitten 
nicht der Grad yon Vollendung in der Ausbildung der einzelnen 
Formelemente erreicht wurde, welchen wir den heutigen Erfahrungen 
gemliss als Vorbedingung der motorisehen resp. psychomotorischen 
Leistungen der Grosshirnrinde ftir unerliisslich betraehten mtissem 
Dos StOck Hirnrinde, das der Untersuehung diente, war gerade der 
Hirnrindenregion entnommen, welche dieser sog. motorischen Sphiire 
entweder noeh zugereehnet wcrden muss, oder abet im Falle vi~lligen 
Ausfalls dieser Sph~ire und vieariirender Ausbildung derselben wohl am 
ersten in Anspruch genommen worden w~ire, so dass diese Schlussfolge- 
rung auf Grund der vorstehenden Untersuchung gewiss bereehtigt ist. 
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Um das Verh~iltniss der Defectbildung zu den HirnhShlen ge- 
nauer feststellen zu kSnnen, wurde nach Abschluss der Beschreibung 
der Hirnoberfl~iche ein Sagittalschnitt durch die linke Hemisph~ire 
auf der Hi, he der convexen Flliche der obersten Stirnwindung ge- 
flihrt. Derselbe zeigte in schiinster Weise die spaltenfSrmige Ver- 
engerung und die Endigungsweise des Defects in der Tiefe des 
Hemisphlirenmarks. Der Defect besitzt auf dem Sagittalschnitt eine 
dreieckige Gestalt. Die Basis des Dreiecks bildet die Hemisphiiren- 
oberfl~iche, die Spitze desselben das blinde, dem Ventrikel zugekehrte 
Ende des Defects. Dasselbe ist yon der ~iussern Hemisphlirenfiliehe 
18 Mm. weit entfernt; zwischen ihr und der Ventrikelwandung besitzt 
das Hemisphiirenmark eine Breite yon 10 Mm. Das L~ingsschnittbild 
des Seitenventrikels zeigt eine viitlig normale Ausdehnung und Lage- 
run~ der Einzeltheile desselben, das Ependym keine krankhaften 
Ver~inderungen (soweit am geh~irteten Gehirn noch erkennbhr). Be- 
merkenswerth ist noch, dass die zwischen Ventrikel und innerer 
Defectg'renze gelegene Marksubstanz keine yon der Norm abweichende 
Beschaffenheit, speciell keine narbige Ver~inderung aufweist. 

Wenn so auch fiber die Ausdehnung der tterdaflection und den 
Einfluss derselben auf die Ausbildung der Formelemente 8enilgender 
Aufsehluss erreieht ist, so bedarf doch noch die Frage fiber die ana- 
tomische Natur des zu Grunde liegenden Krankheitsprozesses einer 
eingehenderen Wiirdigung, besonders da, wie oben kurz hervorge- 
hoben wurde, die Ansctiauungen fiber diesen Gegenstand noch sehr 
auseinandergehen. K u n d r a t  hat as in seiner monographischen Be- 
arbeitung versucht, den anatomischen Prozess, der sich bei dieser 
Defeetbildung abspielt, genauer zu kennzeichnen. Vor allem betont 
K u n d r a t ,  dass die porencephalisehe Defectbildung sowohl in der 
Fiitalperiode und in der frtihesten Kindheit zur Entwicklung gelangt, 
als auch spiiterhin erworben sein kann. Anatomiseh seien dieselben 
Vorg~inge wirksam, welehe wir sonst als Grundlage destructiver Ver- 
~inderungen des Gehirns kennen. Kundra t  hebt hervor, dass bei 
der post mortem vorfindlichen Defeetbildung fast alle Spuren tier 
zu Grunde liegenden krankhaften Ver~inderung bei den a n g eb o ran en 
F~illen und selbst die Narbenbildung an den Grenzen verwiseht sei. 
Auf Grund waiter angefiihrter Erw~igungen gelangt er zu dam 
Schlusse, dass vorzugsweise eigenartige Erweichungsprozesse, die 
sich von dan tibrigen Formen der Encephalitis scharf unterscheidcn, 
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die Ursache poreneephalischer Defectbildung in der FStalperiode 
sind. Das Specifische dieser Prozesse liegt darin, dass nur Nekrose 
der nervSsen Elemente in Folge an~imischer Zust~inde der Gross- 
hirorinde auftritt, die gleiehzeitig mit Uppiger Gefiiss-und Bindege- 
websumbildung einhergeht. Diese an~tmisehe Nekrose oder Ence- 
phalitis, bei welcher die Blutzufuhr nut vermindert, nicht v~llig auf- 
gehoben sein sell, gestattet die vollst~indigste Resorption der nekro- 
tisirten Hirnsubstanz. Dieser eigenarti~e Erweiehnngsprozess kommt 
in gleicher Weise bei alten Leuten mit Herzschw~iehe ohne Gefiiss- 
verschluss vor, ebenso nach Verengung der Hirngef~isse, Endarteriitis, 
speeiell der syphilitisehen bei Kindern. - -  FUr unsere Beobachtung 
macht die Untersuchung tier Defeetgreozen eine solehe Entstehung 
der Porencephalie in der F~talperiode hSchst wahrscheinlich. Bei 
tier Erw~igung der ~itiologischen Momente werde ieh auf die allge- 
meinen "Grundlagen dieser an~imischen Nekrosen n~iher einzugehen 
haben; hier bedarf noeh tier nekroskopische Befund einer circum- 
seripten meningitisehen Affection ~iber den befallenen Hirntheilen 
besonderer Erw~hnung. Er berechtigt zur Annahme, dass zu einer 
gewissen Zeit der f~talen Entwicklung diejenigen Gefiissterritorien 
der weichen Hirnhiiute, welehe tier Ern~ihrung der befallenen ttirn- 
rindentheile dienen sollten, dureh entztindliehe Vorg~inge zur Ver- 
~dung gelangt waren. Da eine Gefiisserkrankung des Hauptstammes 
der zufUhrenden Blutbahn, wie die Beobachtung ergab, ausgesehlossen 
werden kann, die ~ttaupt~iste der Sylvi'schen Arterie aber, die 3 
vorderen heste (Art. frontalis interna, Art. parietalis ant. und post. 
D u re t )  in gleicher Weise (mit husschluss des 4. Astes) sich an 
der Bildung dieser Gef~tssterritorien betheiligen, so kann gewiss yon 
der hnnahme einer prim~iren Erkrankung der griJssern zuftihrenden 
Arterien Abstand genommen werden. Die Natur eines solchen iso- 
lirten Krankheitsprozesses, welcher nieht einen Theil allein, aber 
aueh nicht alle Theile dieser zusammengeh(irigen Gefiissausbreitung 
betr~ife, wlire nicht verst~indlieh. 

Dass der Krankheitsprozess seiner ganzen Gestaltung nach in 
der Fiitalperiode eingesetzt haben muss, ist in dem Vorstehenden 
schon mehrfach hervorgehoben worden. Ich fiige nur bei, dass 
weiterhin naeh den Kundrat 'sehen Erhebungen fiber diesen Gegen- 
stand sowohl die Beschaffenheit der Defeetgrenzen, besonders die 
gegen den Grund des Defects hin narbig eingezogenen Windungen 
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der Grenzbezirke, als auch der Sitz des Defects fiir das Angeboren- 
sein dicser Hirnmissbildung sprechen. Ueber den Zeitpunkt in der 
FStalperiode, wane die Entwieklungsstiirung eingesetzt hat, kann das 
eine wenigstens mit Sieherheit ausgesagt wcrden, dass der Krank- 
heitsprozess begonnen haben muss, bcvor der bintere horizontale 
Schenkel tier Fissura Sylvii seine Ausbildung gegen den Seheitel- 
und Hinterhauptslappen errcicht ~hatte. Ftir diese Auffassung kann 
als zwingender Beweis der Umstand gelten, dass keinerlei Differen- 
zirung der untern Seheitellappenregion und des Schl~ifentheils des 
Grosshirnmantels vorhanden ist, eine Aufgabe, welche unter nor- 
malen Verh~iltnisseu direct diesem hintern Schenkel der Fiss. S~,lvii 
zuf~illt. W~ire tier Krankheitsprozess erst nach Vollendung dieses 
hintern Sehenkels der Fiss. Sylvii aufgetreten, so mtisste an der 
hintern Grenze des Defects, da ja derselbe das Bereich tier hintern 
Centralwindung kaum iibersehreitet, der Endtheil der Sylvi'schen 
Furche irgend wie erkennbar geblieben seth. Ether Deutung der 
beiden vorhandenen kurzen und gegen den untern lateralen Hemi- 
sph~irenrand absteigenden Furchen auf der gemeinsamen Scheitel- 
Sehliifenfliiche als diese Fortsetzung des hintern Schenkels wider- 
spricht yon vornherein der Verlauf und die Lagerung der Furehen. 
Fiir die linke Hemisph~ire kann dies mit voller Sicherheit gesagt 
werden ; bet der rechten, bet welcher die obere Scheitelsehl~ifenfurehe 
(ptt) einen ungleieh l~ingeren Verlauf besitzt und in der Tiefe eine 
langgestreckte Uebergangswindung birgt, kann die Frage diseutirt 
werden, ob nieht diese schmale und vertiefte Furehe die Grenze 
zwischen der urspriinglichen Anlage des untern Seheitellappens uud 
dem Sehl~ifelappen darstellt, also der hintere Schenkel der Fiss. 
Sylvii zur theilweiscn Ausbildung gelangt set. Es wiirde dann die 
in der Tiefe der Furche gelegene oberste Schl~ifenwindung each 
Art der Uebergangswindungen mitsammt der ersten Schllifeefurehe 
die Briieke zwisehen unterem Seheitellappen und Sehlifelappen 
darstellenX), leh selbst neige nieht zu dieser Annahme, weil das 
Ursprungsgebiet der Furehe tpl aus der transversalen Furehe A 
fast an der Grenze des obern und mittlern Dritttheils der letzt- 
genannten Furehe gelegen ist, also in keiner Weise mit dem Ur- 
sprungsgebiet des Stammes der Sylvi'schen Furehe zur Deckung 

1) Bet der Demonstration des Prfiparates in der Berliner psychiatrischen Gesell- 
schaft ist yon Herrn Wernicke dteser huffassun$ der Vorzug gegeben worden, 
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gebracht werden kann. Die Gestaltung der convexen Oberfl~iche 
des hinteren Gehirnabschnittes ist ja, wie sehon mehrfach er- 
w~ihnt worden, so v(illig yon der Norm abweichend, dass yon einer 
gowaltsamen Herstellung yon Beziehun~en zum normalen Windungs- 
typus kaum eine befriedigende Erkllirung der vorliegenden Befunde 
zu erwarten steht. 

Diesen Aasftihrungen entspreehend halte ieh daran fest, dass 
der hintere Sehenkel der Sylvi'schen Furehe gar nieht zur Aus- 
bildung gelangt ist. Wir wissen ausde r  Entwicklungsgeschiehte des 
Grossbirns, dass das Wachsthum des hintern Sehenkels der Sylvi'- 
schen Furehe sehr langsam vor sich gebt, und der defnitive Schluss 
derselben zur spaltfiirmigen Furehe erst gegen das Ende des Fiital- 
lebens erreicht ist. Eiae genauere Bestimmung der vorderen Grenze 
des Zeitraumes, innerhalb dessen der pathologisehe Vorgang sich 
abgespielt bat, liisst sieh nur ann~iherungsweise feststellen. Man 
kann blos sagen, dass, da die Totalfurehen (mit Ausnahme tier 
Sylvi'schen Furehe) und ein Theil der Prim~irfurchen zur v~illigen 
Ausbildung gelangt sind, der Zeitpunkt der St(irung keinesfalls vor 
den 5. Mount des embryonalen Lebens f~llt, also der 2. Hiilfte des 
Fiitallebens angehiirig ist. 

Bei einem Versuehe, tiber "die Ae t io log ie  des vorliegenden 
Krankheitsprozesses einige Aufkl~irung zu erhalten, wird man in 
erster Linie auf die Sehltdlichkeiten, welche die Mutter w~ihrend der 
Sehwangersehaft betrafen, zurUckzugreifen haben. Einerseits das 
Leben roll Entbehrung, andererseits die vielf~iltigen Gemtithsbewe- 
gungen nnd direete klirperliehe Misshandlung, welchen die Mutter 
w~ihrend dieser Zeit ausgesetzt war, geben hierfiir genilsende An- 
haltspunkte. Alle Untersucher sind fiber den sch~idigenden Einfluss 
dieser Erscheinungen einig; eine Differenz in der Auffassung besteht 
nur fiber die Wirkungsweise derselben auf die embrynnale Gehirn- 
entwieklung. Die einen - -  K u n d r a t  verfieht diese Auffassung in 
seinem neusten Werke auf's eingehendste - -  nehmen im hllgemeinen 
constitutionelle Seh~idigung des kindliehen Or~anismus dureh mangel- 
hafte Zuiuhr yon Blut in Folge kiirperlicher oder psychischer Schii- 
digung der Mutter und dementspreehend ungeniigende Ern~hrung 
der Frueht an, wobei auf Grund der eigenthtimlichen Circulations- 
verh~iltnisse des Grosshirns speciell an den Rindentheilen desselben 
die Stiirung in erster Linie ihren Angriffspunkt finden soil. K un-  
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drat  betont noch besonders, dass bei ungenUgender Fiillung der 
Hirngef~isse im Gebiete der weitverzweigten Art. fossae Sylvii und 
gerade im mittleren Gef~ssterritorium derseiben, ftir welehe Anasto- 
mosen mit den bIaehbargebieten am wenigsten wirksam sind, sieh 
die Folgen der ungeniigenden Blutzufuhr am meisten geltend machen. 
Andre Beobachter, VOl; allen Klebs (Oesterr. Jahrb. f. P~tdiatrik 1876) 
beftlrworten eine rein mechanisehe, durch abnorme Druekverhltltnisse 
bedingte locale Entwieklungsstlirung des betreffenden Schlidel- und 
Gehirntheils, hervorgerufen durch krankhafte Contractionszust[tnde 
des miitterliehen Uterus. Hierdureh wtirden locale entztindliche oder 
einfach atrophische Prozesse der ttirnsubstanz eingeleitet, im Klebs'-  
schen Falle direct bewirkt dutch Obliteration der Endarterien. Das 
Endergebniss ist dasselbe bei beiden Auffassungen: An~imie gewisser 
Geflissgebiete der Grosshirnrinde, an~imisehe Nekrose der Hirnsub- 
stanz und Defeetbildung an den betreffenden Stellen. Beide Auf- 
fassungen haben gewiss gleiche Berechtigung, und sind diese ver- 
sehiedenen sehlidigcnden Einfiiisse fur jeden Fall je naeh der Natur 
der vorliegenden Befunde verwerthbar. Vielfiiltige Erfahrung hat 
gelehrt, dass Gemlithsbewegungen der Mutter sowohl krankhafte Con- 
traetionszust~inde des Uterus bcwirken und demnaeh direct die Er- 
n~ihrung des FStus sch~digen klinnen, als aueh indirect zu allge- 
meinen vasomotorisehen Stiirungen des miitterlichen und entspreehend 
des f~talen Kreislaufs ftihren kiinnen. Die erstgenannte locale Stiirung 
der Uterusinnervation bietet zugleieh die Grundlage der yon Klebs 
urgirten Druckatrophie. Ftir diese Entwieklungshemmung dutch 
abnorme Druekverhltltnisse spreehen ausserdem noeh die experimen- 
tellen Untersuehungen yon D are ste fiber ktinstliehe Erzeugung yon 
Missbildungen. In welcher Weise bei der vorliegenden Beobaehtung 
die genannten Sehiidlichkeiten auf das flitale Gehirn eingewirkt haben, 
wage ieh nicht definitiv zu entseheiden. Zeichen loealisirter Druck- 
wirkung sind an dem Sehiidel nieht vorhanden gewesen. Doeh hat 
die Annahme niehts Unwahrscheinliches, dass bei der Consolidirung 
der Seh~idelkapsel und der ausgiebigen Verkniicherung derselben eine 
ev. bestandene Druckfurehe gesehwunden sei. Die partielle VerdUn- 
nung fiber den befallenen ttirnpartien, sowie die symmetrisch ge- 
legenen, cireumseripten pathologisehen Veriinderungen der weichen 
Hirnhliute maehen die Klebs'sehe huffassung fiir unsere Beobaeh- 
tung sehr wahrseheinlich. Auf der andern Seite sind die allgemeinen 
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Schildigungen der Ern~ibrung der Mutter und damit des Kindes in 
ausgebreitetem Maasse vorhanden gewesen, so dass auch ftlr e i n e  

Beweisfiihrung im K u n d r a  t'sehen Sinne Material genug vorhanden 
wlire. Ieh erinnere bier nur an die mehrfaeh beobaehteten Ohn- 
machtsanfltlle der Mutter wlihrend der Gravidit~it, gewiss der directe 
husdruck vasomotorischer St~irungen. Ausser diesen speeiellen Ur- 
sachen der Entwicklun~sstiirung war fiir das betreffende Individuum 
eine al]gemein erbliche Anlage zu Degenerescenzerscheinungen dutch 
Trunksucht und epileptisehe Erkrankungen des Vaters ~eseben. Die 
Fragen, in wie weit dutch diese erbliehe Belastung des Indivi- 
duum seine prim~ire dtirftigere Anlage, sei es des Gefiisszirkels des 
Gehirns, sei es der einzelnen Structurelemente und deshalb eine 
erhiihte Disposition zu Erkrankungen bedingt worden, miichte ieh 
hier im Hinblick auf die Morel 'sehen ~) Ausfiihrungen nur kurz 
anregen. 

Die Ver~inderungen, welehe die Defeetbildung in der Arehiteetonik 
der Furchen und Windungen der Grosshirnhemisphlire bewirkt haben, 
beanspruehen unser besonderes Interesse, weil zum Theile Faltungen 
und Furehungen der Oberfl~iche zu Stande gekommen sind, welche 
in letzten Jahrzehnten die gesteigerte Aufmerksamkeit der An th ro-  
po logen  auf sich gezogen haben. Die bekannten Schliisse, die 
Kar l  Vogt ~) in atavistisehem Sinne aus seinen Beobaehtungen an 
mikrocephalen Gehirnen zog, dtirfen zwar heute als wider]egt gelten, 
und es ist die Auffassung, dass die Mikroeephalie keine atavistische, 
sondern eine reine Entwicklungshemmung sei, hervorgerufen dutch 
die manniehfaehsten Stiirungen des intrauterinen Hirnwachsthums, fast 
allgeniein giltig geworden. Vergle!che besonders die Ausftihrungen 
yon Aeby 3) u n d V i r e h o w  0. AberK. Vogt ~) selbst hat in einer 
seiner neusten Mittheilungen fiber diesen Gegenstand seine frtlhere 
Annahme festgehalten und ~iussert sieh dahin, dass das Wesen der 
Mikrocephalie eine complicirte Hemmung darstelle, indem neben 

I) Trait6 des ddgdndrescences de l'esp~ce humalne. Paris 1857. 
2) Arch. f. Anthropologie Bd. II ft. 
s) Aeby, Beitrfige zar Kenntniss der Mikrocephalie. Arch. f. Anthrop. Bd. VI 

u. VII. 
4) Virchow, Verhandlungen der Berl. anthrop. Gesellschaft i878. 
5) Revue scientifique i877. No. 45 u. 46, cit. nach den Jahresberichten yon 

Hoffmano und Schwalbe. 187S. 
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der Hemmung neue Gestaltungen auftreten, neue Entwicklungcn sich 
daran knUpfen, die sonst beim Mensehen nicht vorkommen, und die 
gerade in vielen Beziehungen Analogien mit dem Affenhirn darbieten 
- -  also ein Gemisch yon Abweichungen in der Entwicklung, yon 
denen die einen noch im Bereiche des mcnschlichen liegea, die 
andern mehr affen~ihnlich sind. ,Man kommt so auf Formen, welche 
vor dem Affen liegen und dem Affen und Menschen gemeiasam sin&" 
Auch Krause  1) glaubt bei der Mittheilung eines Falles yon Mikro- 
cephalie, indem zahireiche Abweichungen yore normalen Windungs- 
und Furchungstypus vorhanden ~varen, und so zum Theile Bildungen 
aufgetreten waren, die in Uebereinstimmung mit Befunden bei hi~heren 
Affen standen, die Mi~glichkeit eines atavistischen Vorgangs wieder 
in Discussion stellen zu mtissen. Dementgegen finden wir nun bei 
unserer Beobachtung theilweise dieselben affen~ihnlichen Windungs- 
und Furchungsanomalien, wlihrend einerseits in] Hinblick auf Gr~sse 
und Gewieht des Gehirns yon Mikrocephalie kaum gesprochen wor- 
den und andrerseits die urs~ichliehe Bedeutung dieser Stiirung mit 
anu~ihernder Bestimmtheit festgestellt werdeu konnte. Dutch die 
vorliegende Beobaehtun8 erh~ilt die yon Aeby, Klebs,  Virchow 
u. A. vertretene Auffassung, dass es sieh beim Zustandekommen der 
mikroeephalisehen Veriinderungen des Gehirns, der Umformungen 
des Windungsbaues um Hemmungen der Gesammtentwieklung handle, 
die auf Grund irgend welcher loealcr, primiirer pathologiseher Pro- 
zesse zu Stande gekommen seien, eine weitere StUtze. In Folge der 
poreneephalischen Erkrankung sind vorztiglich Abweichungen in dcr 
Formentwicklung dcr hintern Gehirnabsehnitte zu Stande gekommen, 
yon denen die Andeutung eincr Scissure perpendiculaire (Grat io le t ) ,  
das Uebergreifen dcr Fiss. ealcarina tiber den Gyrus hippoeampi 
hinwcg in die Fiss. hippocampi, die mangelhaftc Ausbildung der 
obern Sehl~ifenwindung dir~ete Sttirungen der Architeetonik darstellen, 
wie sic ftir das mikroeephale, anseheinend dutch atavistisehe Bildung 
enistandene Gehirn als eharakteristisch angesehen wurden. Das 
Offenbleiben tier Insel und die V-fiirmige Gcstaltuug der Sylvi'schen 
Furehe der einen Hemisph~ire, das Fehlen des Praecuneus 2) linker- 

t) Sch~del und Him eines mikrocephalen Knaben. Correspondenzblatt der 
deutsch, anthrop. Gesellsch. t877. S. i32. 

~) Dieser Befund erinnert an die interessante Beobachtung yon Schfile (allgem. 
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seits und das Unbedecktbleiben des Kleinhirns geh~iren ebenfalis zu 
den angeblichen Kennzeichen atavistischer Hemmungsbildung. Dass 
diese letztgenannten StiSrungen mit der Defectbildung in Zusammen- 
hang stehen, ist friiher ausftlhrlieher eri~rtert worden. Beziiglich 
der Abweiehungen im Bereich der hintern Hirnabschnitte ist ent- 
sehieden die dutch die Defectbildung bedingte Flemmung der Ober- 
fl~ichenentwieklung entscheidend gewesen. Dies tritt besonders an 
der reehten Hemisph~ire hervor, wo die convexe Oberfl[iche des 
hintern Gehirnabschnitts fast nut transversal gestellte Furchen zeigt 
und die geringe Oberfliichenentwicklung zum Theft durch Bildung 
versteckt ]iegender Uebergangswindungen gewissermaassen compensirt 
ist. Dass die vorliegende Beobachtung beztiglich des Windungstypus 
in naher Verwandtschaft zu mikroeephalisehen Bildungshemmungen 
steht, und deshalb die oben gezogenen Parallelen eine gewisse Be- 
rechtigung besitzen, wird dutch die yon R e t z i u s  1) mitgetheilte 
Beobachtung bewiesen, in welcher bei einem deutlich mikrocephalen 
Gehirne anniihernd dieselbe Defectbildung (Mangei tier Gyri centrales 
und Fiss. Rolando), wahrseheinlich ebenfalls porencephalischer Natur, 
vorhanden war. Die Verwandtsehaft mit der Mikroeepbalie wird 
ausserdem dutch das Vorhandensein yon M i k r o g y r i e  in unserem 
Falle nahegertickt, indem auch diese Windungsanomalie vornehmlieh 
bei mikroeephalen Gehirnen [vergl. die Mittheilungen v. Heschl2) ,  
Ch ia r iS ) ,  K u n d r a t 4 ) ]  zur Beobachtung gelangt ist. Auch in 
unserem Falle ist die Deutung, die H e s c h l  and Ch ia r i  ftir diese 
Erscheinung gegeben haben, dass es sich um eine reichliebere Aus- 
bildung und F~iltelung der Corticalis bei gleichzeitiger geringerer 
Entwieklung der weissen Substanz handle, am n~ichsten liegend, wie 

Zeitschrift f. Psych. Bd. 26), in welcher der Praecuneus ebenfalls fehlte. Es 
handelte sich um eineu rechtsseitigen porencephalischen Defect, welcher in 
der Gegend des Inselraumes mit dem Ventrikel communicirte. Sch. weist 
an dleser SteIle auf die Erfahrungen yon Gratiolet (Memoire p. 58 u. 99) 
hin, welcher die Gr6sse des Praecuneus als charakteristisnhes Merkmal f/Jr 

den Grad der Entwicklung des menschlichen Gehirns betrachtet. In der 
Monographie yon Kundrat ist diese Beobachtung Schfile's nicht erw~ihnt. 

i) Jahresbericht yon Hoffmann und Schwalbe. 5878. S. 460. 
2) Ueber die vordcre quere Schlfifenwindung des mcnsch]. Grosshirns. Wien 

1878. S. 13. 
~) Jahrbunh ffir Kinderheilkunde. XIV. 2 a. f. 
')n c. 
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sowohl durch die mikroskopische Untersuchung eines Abschnittes der 
obersten Stirnwindung als auch bei Betraehtung eines $agittalsehnittes 
des ganzen Hemisph~irenmantcls aus dem relativ geringen HShenmaasse 
der ttemisphare trotz normal entwickelter Basalganglien deutlieh wird. 
Nut muss bier gegenaber dem Falle yon Chiari die Einschrankung 
gemacht werden, dass wohl reiehlicheres Rindengrau vorhanden, 
dasselbe abet wahrscheinlieh grl~sstentheils auf einer niedrigeren Ent- 
wieklungsstufe stehen geblieben ist. Dieser Befund kann uns aueh 
als Sehltissel zur L~sung des scheinbaren Widerspruehes dienen, in 
welchem diese Erfahrungen tiber Mikrogyrie zu den Angaben yon 
J e n s e n ' )  stehen. Jensen  hat bei seinen Berechnungen tiber das 
Verhitltniss des Rindenvolumens zum Gesammtvolumen der einzelnen 
Hirntheile resp. Hirnmantel und Hirnstamm gefunden, dass das 
wesentliche anatomische Moment der Idiotic ein relativer Mangel 
tier Rindensubstanz, bei den mikrocephalen Idioten-Gehirnen abet 
ausserdem ein auffalliges Zurtickbleiben in der Eatwieklung der 
Rindensubstanz sowohl der gesammten Leitungssubstanz als zumal 
dem Stature gegentiber vorhanden sei. Das Mehr yon Rindensub- 
stanz, welches die Idiotengehirne mit Mikrogyrie im Gegensatze 
hiezu aufweisen, ist vielleicht entspreehend tier vorliegenden Beob- 
aehtung bei allen gleiehartigen FaUen dadureh minderwerthig oder  
vSllig ausser Reehnung stehend, dass die eigentliehen funetionellen 
Elemente aller Hirnmanteltheile die Ausbildung, die zur vollwerthi- 
gen Leistungsfahigkeit nSthig ist, nur zum 8eringsten Theile erlangt 
haben. FUr jeden Fall kann unser Fall zur Anregung dienen, bei 
diesem seheinbaren Mehr yon Rindensubstanz in den Idiotenge- 
hirnen mit Mikrogyrie der Besehaffenheit tier nervi~sen Zellenele- 
mente eine besondere Beobaehtung bei ktinftigen Beobachtungen zu 
sehenken. Ausserdem ist die ausserordentliehe Armuth an seeun- 
d~rer Furehung in dem vordern Gehirnabsehnitte mit dieser gewis- 
sermaassen eompensatorischen Oberflaehenentfaltung gewiss in naher 
Beziehung stehend. Daftir spricht der Umstand, dass auch auf den 
hintern Hirnabschnitten die Mikrogyrie vornehmlich an den Stellen, 
die arm an seeundiirer Farchung sind (z. B. am obern Scheitel- 
lappen) starker hervortrat. Das ZurUckbleihen der Marksubstanz 
ist wohl die directe Folgeerscheinung dieser Entwieklungshemmung 

1) Sch~idel und Hirn einer Mikrocephalin. Bd. X. 7421f. 

Arohiv f. pathol. Anat. Bd, LXXXVII. Hft. 3, 3t 
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der Rindenelemente. Doch steht die diirftige Entwicklung der 
weissen Substanz mit dora porencephalischen Defect auch in di- 
reetem urs~ichlichen Zusammenhange, indem sowohl dureh die De- 
fectbildung ein Theil des Centrum Vieussenii zerstiirt, als auch 
bei der seeund~iren Hemmung tier Wciterentwicklung vornehmlich 
die weisse Substanz beeintr~ichtigt wurde. Auch die abnorme Fur- 
chung der hintern Hirnabsehnitte findet in diesem letztern Umstande 
seine Erkl~irung. Hervorzuheben ist noeh die aufflillige Verkiimme- 
rung der hintern Balkenh~ilfte, die ebenfalls vielen mikroeephalen 
Oehirnen eigenthtimlich ist, und filr welche in Hinbliek auf die 
mangelhafte Ausbildung der hintern Gehirnabschnitte bier die Be- 
deutung eines secund~iren Ausfalls yon Commissurenfasern wohl 
beansprucht werden darf. 

Zum Schlusse miiehte ich mit wenigen Worten noeh der Be- 
ziehung der defecten Hirnpartie zur Pyramidenfaserung gedenken. 
Wie auch K u n d r a t  hervorhebt, ist in den frtiher beobachteten 
F~illen yon angeborener Porencephalie, in denen die Defeetbildung 
die motorische Rindenzone betraf, ohne gteichzeitiges Ergriffensein 
der Stammganglien niem als des Vorhandensein secundlirer Degene- 
rationsprozesse constatirt worden. Ein Theil der einschl~igigen Beob- 
achtungen f~illt schon in die Zeit, da in Folge der Tiirk'schen Publi- 
eationen die Aufmerksamkeit auf diesen Punkt geriehtet war, so dass 
gewiss nicht durehgehends an einen Unterlassungsfehler in der Unter- 
suchung solcher F~ille gedacht werden kann. Kundra t  theilt nun 
eine Beobachtung mit (Fall 35 seiner Zusammenstel|ung), in welcher 
bei einem 6 monatlichen Kinde die mikroskopische Untersuchung des 
Rtickenmarks fast vi~llig unentwickelte Seitenstriinge aufwies und 
auch in den t ibrigcn Str l ingen keine deu t l i chen  m a r k h a l t i -  
gen N e r v e n f a s e r n  sich ze ig ten .  K u n d r a t  ist geneigt, eine 
Entwicklungshemmung des Riickenmarks in e inze lnen  Bahnen  im 
Gefolge der Porencephalie anzunehmen. Es handelte sich in diesem 
Falle um einen porencephalischen Defect, welcher linkerseits die 
Insel und die angrenzenden Theile des Stirn- und Schl~ifelappens 
betraf, in die Tiefe bis auf den Linsenkern reichte ,mi t  Zerstiirung 
der ganzen Aussenwand des mittlern Theils des linken Seitenven- 
trikels und Anfangstheil des Unterhorns". Ich stimme mit ibm darin 
viJllig Uberein, dass analog der Entwicklungshemmung der Markmasse 
des Gehirns an einen solchen weitergehenden hemmenden Einfluss 
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auf die Leitungsfaserung des Riickenmarks gedacht werden kann. 
Nur gegen den mSgliehen Sehluss miiehte ieh reich wenden, dass 
damit eine im hnschluss an die Hirnmantelerkrankung auftretende 
s ? s t e ma t i s e he  Bildungshemmung oder Degeneration des Rtieken- 
marks erwiesen sei. Der vorliegende Fall spricht recht gegen eine 
solehe Annahme. Das Riickenmark zeigte in allen seinen Theilen: 
ttirnsehenkel, BrUcke, verllingertes Mark in gleieher Weise makro- 
skopiseh villli~ proportionale Verhiiltnisse. Bei der mikroskopisehen 
Untersachung des Riickenmarks fand sich die weisse Substanz iiberall 
gleiehm~issig entwickelt, die Quersehnittbilder der Nervenfasern viel- 
leieht allgemein etwas kleiner und gedr~ingter stehend, doch nirgends 
pathologisehe Ver~inderungen irgend weleher Art, die auf seeund~ire 
degenerative Vorglinge im Sinne einer S?stemerkrankung hindeuteten. 
Dieser Befund steht in gewissem Gegensatze zu den Ergebnissen 
der experimentellen Untersuehungen v. Gudden ' s ,  weleher bekannt- 
lich bach Abtragung der oberfi~ichliehen Lagen des Stirnhirns bei 
n e u g e b o r e n e n  ttunden htrophie der betreffenden P?ramidenbahn 
gefunden hat. Ganz besonders aber spricht derselbe bei dem 
jahrelangen Bestehen des Lebens nach der Zerstiirung der sog. 
motorisehen Rindenzone gegen die haupts~ichlich yon Ghareot  und 
Fleehsig  urgirte directe und einzige centrale Endigungsstation 
der Pyramidenbahn in den betreffenden Hirntheilen. Beztiglich der 
grauen Substanz war die relative Kleinheit der Vorderhiirner be- 
sonders in der untern H[ilfte des Riickenmarks auff~illig, aueh ge- 
warm ich durchwegs den Eindruck, dass die Zahl der Ganglien- 
zeUen der Vorderhiirner splirlieher sei. Da mir hinreichend Ver- 
gleiehsobjeete yon kindlichen Rtiekenmarken aus der Altersperiode 
bis jetzt nieht zugiinglich waren, so weise ieh auf diesen letztern 
Umstand bur bin, ohne weitergehende Schlilsse auf Entwieklungs- 
hemmungen im Bereiche dieser nerviisen Centralstlitten entspreehend 
der mangelhaften Ausbildung der Rindenganglienkiirper daran zu 
knilpfen. 

31" 
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Erkl/~rung der Abbildungen. 
Tafel VIII--  IX. 

Fig. 1. Ansicht des frisehen gehirns yon oben. (Nat. Gr.) 
Fig. 2. Couvexe laterals Flaehe der reehten Itemisph/ire. (Nat. Gr.) 
Fig. 3. Convexe laterals Fl/iehe der linken Ilemisph~ire. (Nat. Gr.) 

Fig. 4. 
Fig. 5. 
Fig. 6. 
Fig. 7. 

Windungen und Furehen. (} d. nat. Gr.) 
Laterale Flfiehe der reehteu HemisphJire. 
blediale Flfiche der reehten Hemisph~ire. 
Laterale Fliiche der linken Hemisphfire. 
Mediale Flfiehe der linken Hemisph/ire. 

Erkliiruug der Bezeichnuug der Figuren. 

Skizzen der 

A Transversals Spalte, entspreehend dem poreneephalisehen Defect. S Stammtheil 
der Sylvi'schen Furehe. S 1 Vorderer horizontaler Ast d'er Sylvi'sehen Furche. 
F 1 Erste (obere) Stirnwindung. F 2 Zweite (mittlere) Stirnwindung. Fa Dritte 
(untere) Stirnwindung. fi, f~ Erste, zweite Stirnfurche. a Br/ickenwulst der ersten 
Stirnwindung mit dem oberen Seheitellappen. em Suleus ealloso-marginalis. 
pare  Suleus paracentralis (Sehwalbe) .  po Sulcus parieto-oceipitalis, ip Sulcus 
interparietslis, oa Sutcus oecipitalis anterior ( W e r n i e k e ) .  PI Oberer Scheitel- 
lappen, Pl Iund  ['1" Windungen desselbeu. Pl Obere Scheitelfurche. Tp SehIfife- 
Seheitellappen. tpl and tp~ Furehen. Tpi (obere), Tp~ (mittlere), Tpa (untere) 
Windungen dieses Lappens. O Hinterhaoptslappen. ipo Incis. praeoceipitalis. 
Hier t rudiment~rer Interparietalfurehe als Scheitelfurche bezeichnet, vergl. Text 
S. 444 u. ft. ( S c h w a l b e ) .  01 Erste Hinterhauptsfurche. po I Seichte Fortsetzung 
der Fiss. parieto-oecip., resp. hintere Grenzfurche des oberen Seheitellappens. 
oc Fissura calcarina, pit Vorzwiekel. Oz Zwickel. Gf Gyrus fornicatus. 
ot, otl, ot~ Occipito-temporal.-Furehem H Gyrus hippoeampi. U Gyms uncinatus. 
C C Corpus callosum. 


