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VIII. 

Das Urwindungssystem des menschlichen Gehirns. 

Y o n  

Dr. C. Wernicke, 
Assistenzarzt der Nervenklinik der K~nigl. CharitY. 

(Hierzu Tafel III--u 

Dem Bearbeiter der Grosshirnwindungen wirft sich die Frage auf, 
ob denn die Hirnoberfi~tehe einen Complex yon Organen darstellt, 
deren versehiedener Umfang~ innerer Zusammenhang oder functio- 
nelle Geschiedenheit dutch verschiedene Gr~isse, oberfi~chliche Verbin- 
dung und Trennung der Windungen anatomisch wiedergegeben wird, 
oder ob etwa die Anordnung der Windungen nut als zufitlliges Er- 
gebniss mechanischer Wachsthumsverh~ltnisse, abh~ngig yon ohne Ge- 
setzm~ssigkeit wirkenden individuellen Schwankungen aufzufassen ist. 
Letztere Ansicht w~re nicht sehr verschieden yon der alten Meinung, 
dass das massgebende Princip fiir die Anlage der Windungen in einer 
mSglichsten Raumersparniss zu suchen sei~ und wer sie theilt, der mag 
sich um eine brauchbare Methode der Oberfiiieheumessuug bemfihen, 
der Versuch~ den beim Menschen geltenden Typus der Windungs- 
anordnung zu finden, h~tte ftir ihu nicht den geringsten Sinu. 

Wir sind der entgegengesetzten Ansicht und halten die Entwicke- 
lung einer wissenschaftlichen Phrenologie ffir bevorstehend, welehe den 
Abweichungen vom normalen Typus der Anordnung eine grosse Be- 
deutung beilegen wird. Deswegen halten wit es fiir eine, wenn aueh 
sehwierige, so doch lohnende Arbeit~ den normalen Typus feststellen 
zu helfen. 

Sehon dadurch, dass in der embryonalen Anlage das Central- 
nervensystems zeitlich seinen Umhfillungen vorangeht, wird es wahr- 
seheinlieb, dass das Gehirn nach ihm eigenthtimlichen, ererbten Waehs- 
thumsgesetzen w~ichst~ und nicht durch mechanische Einfitisse seiner 
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Umgebung. So wird iu einer friihen Zeit der Entwickelung, we 
die prim~ren Gehirnblasen sich nach Form und Umfang verschieden 
gestalten, wohl ~iemand dam umgebendea embryonalen Gewebe die 
Schuld davon beimessen. ILl der sp~teren FStalzeit~ in welcher sieh 
bei den verschiedenen Si~ugethierklassen die gesetzm:~tssig verschiedene 
Furchang der Gehirnoberfliiche vollzieht, ist nur die Gegend der 
Sch-~delbasis bereits ein festes Gebilde, der allergrSsste Theil der- 
jenigen Region dagegen, an welcher gerade die Furchung stattfindet, 
namlich die gauze Convexit~t der Hemisph~tren~ ist yon nachgiebigen 
Wiinden und innerhalb derselben sogar yon einer reichlichen Menge 
yon Serum umgeben, dutch welches der Druck im Sch~delraum sehr 
gleichmiissig vertheilt werden muss. Nur yon der Schii, delbasis also 
kOnnte der mechanisehe Einfiuss ausgehen, durch welchen die Con- 
vexit~t sieh so verschiedenartig gestaltet. So uawahrscheinlich diese 
Annahme ist, so sei doch bier der Weg angedeutet, welchen eine der- 
artige Untersuchung einschlagen miisste. Es wiire n~mlich zu unter- 
suchen, ob die Sch~idelbasen der verschiedenen Siiugethierklassen eine 
entsprechende Verschiedenheit oder Aehnlichkeit in ihrem Yerhalten 
darbieten, wie das Windungssystem an der Convexitiit ihrer Gehirne. 

Die neuere Zeit hat abet thatsii, chliches Material dafiir beigebracht, 
dass bestimmte Functionen an bastimmte Windungen und Windungs- 
bezirke gekntipft sind. So uuterliegt as keinem Zweifel, dass die erste 
Stirnwinduug alas I4iudenceutrum fiir die Sprachbewegungeu dar- 
stellt; es ist wahrseheinlich, dass cbenso die erste Schliifenwindung 
ein sensorisches Sprachcentrum ist. Die Versuchc H i t z i g ' s  hubert 
gezeigt, dass bestimmte Bewegungscentren des Facialis, der Augen- 
muskela und der Extremit~ten sich immer au nach der Windung be- 
stimmbaren Orten wiederfinden lassen. Auch von den pathologischen 
Anatomen wird schou das Bediirfniss gefiihlt, die Localiti~t circum- 
scripter Erkrankungen der Hirnoberfl~che nach den typischen Win- 
dungen und :Furchen zu bestimmen, anstatt, wie bisher fast immer ge- 
schehen ist, die Entfernung veto vorderen oder hinteren Ende etc. 
naeh Centimetern festzustellen. 

Die vorliegende Arbeit sucht ihre hauptsiichliche Aufgabe darin, 
solche Ortsbestimmungen naeh natiirliehen - -  vergleichend anatomisch 
uad entwiekelungs-geschichtlich begrtindeten - -  Grenzen zu erleich- 
tern. Sie beschriinkt sich daher auf das Windungssystem der Con- 
vexitiit uud l~isst die anatomisch geniigend bekannte mediale Fliiche 
des Gehirns uabertieksiehtigt. 
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Die neuere Gesehichte der Grosshirnwindungen basirt auf zwei 
Au~oren, Husehke  und G r a t i o l e t ,  welche ungef/~hr gleichzei~ig and 
unabh/ingig yon einander den Gegenstand behandelt haben; in ihnen 
ist zugleich~ besonders in Gra t io l e t ,  die /iltere Literatur dariiber 
zusammengestellt. 

Beide stehen auf den Schultern Leure t ' s ,  dessen ausgezeiehnete 
Darstellung des Urwindungssystems der S~ugethiere auf den Deutschcn 
and Franzoseu versehiedene Wirkungen tibte. 

Der Deutsche adoptirt riickhaltslos das grosse Princip, welches die 
vergleichende Betrachtung der S~iugethierhirne gelehr~ hatte~ nnd fiihrt 
es aueh beim Menschen dutch, unbektimmert um die nicht hinein 
passenden Thatsachen. 

Der Franzose beniitzt es nur, soweit es ihm bequem ist; sobald 
Schwierigkeiten entstehen, bequemt er sich den Thatsachen an, ergreiff 
irgend tin neues Eintheilungsprineip und fiihrt seine Saehe, nach allen 
Seiten naehgiebig, am nachgiebigsten gegen das urspriinglich leitende 
Princip, glatt zu Ende. Es kann nieht geleugnet werden~ dass der 
Hauptvorzug des Gratiolet 'sehen Werkes --  abgesehen yon seincr 
ermtidenden Objectivit/it -- in der prachtvollen Ausstattung und dam 
seltenen, ihm zu Gebote stehenden Material, n~mlich der Sammlung 
des Pariser Museums, besteht. 

Die Arbeit t t u schke ' s  dagegen ist, trotz des oben angedeutcten 
Fehlers, die ausffihrlichste und getreueste Darstellung der mensch- 
lichen Grosshirnwindungen gcblieben. Leider ist sie yore naturphilo- 
sophischen und zugleieh phrenologisehen Standpunkte einer vergangenen 
Zeit gesehrieben, was ihrer weiteren u yon /iusserstem :Nach- 
theil war. In Folge dessen wurde selbst in Deutschland Grat io le t ' s  
Darstellung die herrschende, trotzdem dieselbe das menschliche Ge- 
hirn nur nebenbei, ohne eindringende Besehiiftigung mit demselben, 
schildert. 

Nicht wundern darf es daher, dass in England die Darstellung 
Gra t io l e t ' s  allgemein adoptirt und seine Eintheilung and Bezeich- 
nung der Windungen tiberall angewandt worden ist. So folgt ihr 
aueh Hux ley  in seiner durch Klarheit uncl passende Nomenelatur 
ausgezeiehneten Beschreibung des Gehirns yon Ateles paniseus (1861). 
Ihm verdanken wir die gcnauere Beschreibung des Sulcus collateralis. 

F lower  (1862) adoptirt die Benennungen t tux ley ' s ;  er giebt 
eine sehr eingehende Darstellung der Fissura calcarina und vortreff- 
lichc Beschreibungen der Gehirne yon Pithecia Monachus, Lemur 
nigrifrons und Gelago. 
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T u r n e r  (1866), Naehfolger G r a t i o l e t ' s  nnd H u x l e y ' s ,  hat sich 
als erster Beschreiber der Interparietalfurche ein besouderes Verdienst 
erworben. 

Alle aufgeffihrten englischen Autoren leiden unter einem h~iehst 
beschriinkten Gesichtspunkte. Sie verfolgen nii, mlieh hauptsitchlich die 
Tendenz, das Vorhandensein eines Pes hippocampi minoris beim Affen 
nachzuweisen. Das Fehlen desselben beim Affen sollte ja nach 0 w e n 
(Anatomy of vertebrates) den grossen Sprung bedeuten~ der zwischen 
dem menschlichen und dem Affengehirne liege. 

Fcrner ist die Sehriit von P a n s c h  (1867) zu erwiihnen, in weleher 
nichts wesentlich Neues enthalten ist. 

Wir kommen nun zu B i s c h o f f  (1868), der nach H u s c h k e  und 
G r a t i o 1 e t zuerst wieder eine vollstiindige und auf eigenea Untersuchun- 
gen beruhende Anatomie der menschlichen Grosshirnwindungen giebt. 
Sein Werk hat den grossen Vorzug, dass er sich dazu aller Hfilfs- 
mittel bedient, sowohl der in der Entwickelungsgeschichte, als der in 
der vergleichenden Anatomie liegenden. Er bek/impft die Bedeutang 
der G r a t i o l e t ' s c h e n  Uebergangswindungen zwisehen Scheitel. nnd 
Occipitallappen und sucht ein neues Prineip zur Aufkliirung dieser 
Gehirnregion. Er glaubt es in dem Satze gefunden zu haben, dass 
die Windungen um gewisse Farcheu im Bogen herumgehen, ein Princip, 
gegen das sich allerdings nichts einwenden l~sst, eben so wenig, wie 
etwa gegen den Satz yon P a n s c h ,  dass die Gehirnfurchen verschie- 
den tief sind. Gelegentlich kann der Bogen auch ziemlich gerade ver- 
laufen, wie B i s c h o f f an seiuer inneren unteren Scheitelbogenwindung, 
dem Stiel des Zwickels (untere innere Uebergangswindung G r a t i o -  
le t ' s )  zeigt. Ganz principlos ist sein yon Rudolph W a g n e r  adop. 
tirter Zi~hlungsmodus der Windungen, nach welchem im Stirnlappen 
die der Fossa Sylvii entfernteste, im Schlitfenlappen die ihr benach- 
barte Windung als erste geziihlt wird. 

Trotz Alledem hat sein Bach wegen seiner u der 
gctreuen und klaren Darstellung der wirklichen Verh~tltnisse einen 
grossen and bleibenden Werth zu beanspruchen. 

H(ichst schiitzenswerthe Andeutungen fiber die Bedeutung gewisser 
Furchen and Windungen sind den beiden, auf Entwickelungsgeschicht- 
lichem Boden stehenden, Abhandlungen E c k e r ' s  zu entnehmen, tter- 
vorzuheben ist seine Betrachtung der Interparietalfurche, welche durch- 
aus mit unserer auf vergleichendem Wege gewonnenen Ansehauung im 
Einklange steht. Wo wir embryologlsche Data bringen~ sind sie meist 
den detaillirten Angaben E cker ' s  entnommen. Uebrigens gelangt er, 
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was seiner immerhin einseitigen Betrachtungsweise zuzuschreiben ist, 
zu keiuer natiirlichen Eintheilung der Windungen. 

Die vorangehende Kritik der Leistungen, welehe im Gebiete der 
Windungslehre des menschlichen Grosshirns vorliegen~ sehien nnbe- 
dingt erforderlich, wenn wir dem Leser eine Recapitulation sitmmt- 
lieher genannten Autoren ersparen wollteu. 

Das Material, durch welches ich mir ein eigenes Urtheil fiber den 
vorliegenden Gegenstand bildeu konnte, verdanke ich zum Theil din: 
ausserordentlichen Freundlichkeit des Directors des hiesigen anatorai- 
schen Instituts, Herrn Prof. Dr. H a s s e ,  welcher mir die der anato- 
mischen Sammlung angeh6rigen Affengehirne zur Verfiigung stellte. 
Ich beniitze gern die Gelegenheit, um ihm sowohl hierfiir als auch ffir 
die sonstige Unterstiitzung, die er meinen Arbeiten zu Theil werden liess, 
meinen wiirmsten Dank auszusprechen. In der Sammlung befanden 
sich: 1 Simia Troglodytes, 1 Semnopithecus Manrus, 1 Cynocephalus 
Antiquorum, 1 Papio Maimon, 1 Macacus Mulatta, 1 Simia Aethiops, 
3 Inuus nemestrinus, 1 Cebus Apella, 1 Ateles Paniscus,*) 2 Lemur 
Mongoz; somit Vertreter fast aller Typen, yon Lemur bis zu den 
Anthr0poiden hinaufi Ferner wurde mir yon befreundeter Seite Gelegen- 
heir, eine grosse Anzahl yon menschlichen Gehirnen frisch zu unter- 
suchen, deren Windungstypus sorgfi~ltig protocollirt wurde. Die frische 
Untersuchung des Windungstypus hat vor allen anderen Methoden den 
Yorzug, dass sie ein sehr grosses Material zu beniitzen gestattet; denn 
die Zwecke des Prosectors werden dadureh sehr wenig, wenn tiber- 
haupt, beeintr~chtigt. Die beiden Hemisphiiren werden dureh einen 
medialen Sehnitt getrennt, die Pia sorgf~ltig entfernt, und dann jede 
Hemisphere einzeln mit der medialen Fliiche auf eine etwas gewSlbte 
Unterlage gelegt. Dana bliittern sich die Windungen der Convexit~it 
auseinander, und eine geringe Verschiebung gentigt, um immer neue 
Partien der Oberfl~iche auszubreiten. 

Endlich habe ich aueh eine geringe Anzahl yon in Spirittls er- 
hiirteten Gehirnen verwerthet. Die Erh~irtung in Spiritus, in welehem 
das Gehirn allerdings sehr starr wird, hat dann keine Nachtheile, wean 

*) Der Aufschrift nach. Das Gehirn stimmt jedoch weder mit der Be- 
schreibung, die Gra t io le t ,  noch der, welche Huxley giebt, tiberein, scheint 
vielmehr einem jungen Semnopithecus anzugehSren. 
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sie nur sehr allmiihlich und mit auseinander gebliitterten Windnngeu 
gesehieht. Um die typischen Furchen weiter klaffend zu erhalten, 
babe ich reich bin nnd wieder eines sehr eiafaehen nnd empiehlens- 
werthen Kunstgriffes bedient, ni~mlich dieselben, naeh der ersten leiehten 
Hi~rtung in diinnem Spiritus, mit kleinen Wattebiiuschen auszustopfen. 
Die weitere Erh~r~nng in stitrkerem Spiri~us geschieht dann ungest~r~, 
and naeh Entfernung der Watteb~tusche kommen die klaffenden Haupt- 
fnrchen zur vollen Geltung. 

Die Windnngen des Primatengehiras, wozu das menschliche ge- 
hSr~, befolgen das bei allen mit Windungen versehenen S~ugethieren 
geltende, yon L e u r e t  naehgewiesene, Bildungsgesetz, dass sie um eiae 
an der convexen Fliiche befindliche tlauptfurche, die Fissura Sylvii, 
im Bogen herumgehen. Da nun die Fissura Sylvii beim Affen eine 
sehr lange, gerade yon vorn and unten naeh hinten oben anfsteigende 
Furche ist, so sind aueh die der Furche parallelea Schenkel lang ge- 
streckt und haben einen ziemlieh geraden Verlauf, ~hnlieh wie bei 
maaehen Thieren, z. B. dem Fuchse. An der beigegebenen Zeichnang 
des Fuchsgehirnes (Fig. 1) lassen sich die oberhalb der Fissura Sylvii 
liegenden Schenkel als Stirnschenkel, die unterhalb derselben gelegenen 
Abschnitte der Windungen als Schlgfenschenkel and ausserdem die 
Bogenstiicke unterseheiden, welehe als Scheitel der Kriimmung dienen 
and mit ihrer Convexit~t naeh hintea und oben gekehrt sind. W~hrend 
nun das Pr[matengehirn in den Schenkeln dieser Bogenziige keinen 
wesentlichen Untersehied gegen das Verhalten der tibrigen Thiere 
anfweist, ist dagegen der Scheitel der Kriimmung, in welchem sich 
fiir jede Windung der Uebergang yore aufsteigenden Stirn- zum ab- 
steigenden Sehliifensehenkel vollzieht, zu complieirten Formea umge- 
bildet, auf welche der Windungstypns nur mit ~iusserstem Zwange an- 
gewende~ werden kann. Die Abtrennung des unregelm~ssigen Seheitel- 
theils der Windnngen yon dem regelm~issigen Sehenkeltheile gesehieht 
dutch zwei auf den Windungsverlauf etwa senkreeht gerichtete Fur- 
chen, welehe, als a. and b. auf das Fuehsgehirn (Fig. 1) iibertragen, 
das Verhalten des Primatengehirnes ungefithr versinnlichen werden. 
Die vordere ist die liingst bekannte Central- oder R o l a n d o ' s e h e  
Furche, die hintere die erst weiter unten zu beschreibende untere 
Oeeipitalfurehe. 

Wir betraehten nun zun~ehst die einfaeh dem Windungssystem 
folgenden Abschnitte des Gehirns, den Stirn- und Schl~fenlappen. 
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Stirnlappen. 

Der Stirnlappen wird nach hinten durch eine ~iefe Furche abge- 
grenzt, die hinl~nglich bekannte, dem Menschen, den eigentlichen Affen 
und dem Elephanten eigenthtimliche Centralfurche. Das vordere Ufer 
dieser Furehe ist die vordere Centralwindung.*) Dieselbe gehSrt, wena 
man natiirliehe der Gehirnoberfi~iche selbst entnommene Grenzen fiJr 
die Eintheilung in Lappen benutzen will, zum Stirnlappen. G r a t i o -  
l e t  und B i s e h o f f  reehnen sie, wegen ihres Verhaltens zur Sch~.del- 
kapsel, zum Seheitellappen. 

Die niederen Glieder der Primatenreihe (bei den Affen der alten Welt 
bis zu Semnopithecus hinauf) (Fig. 2), haben nur zwei tiefere Furehen im 
Stirnlappen aufzuweisen. Die eine ist bogenfSrmig, mit der Convexit~it der 
Centralfnrche zugekehrt~ oder bisweilen mehr winklig mlt derselben Rich- 
tung des Winkels. Die andere liegt in dem yon der ersten beschriebenen 
Bogen, ist etwa senkreeht auf ihren Verlauf und schief yon aussen 
und hinten naeh innen und vorn geriehtet. Die bogenfSrmige ~urehe 
theilt den Stirnlappen zugleich in 2 seitliche YIiilften, eine mediale und 
eine laterale. Die mediMe, zugleich obere, bleibt zun~chst glatt oder 
hat nut seichte Impressionen. Erst die hSchsten Entwickelungsstufen 
des Affengehirnes, unter den Alien der alten Welt ein Anthropoide 
(tIylobates)~ der nenen Welt Ateles Beelzebuth zeigen eine deutliehe 
tiefe Furchung anch der medialen Partie, durch welche dieselbe in 
zwei Windungen zerlegt wird (:Fig. 3 his 6). Die gerade Furche auf 
der lateralen H~tlfte ist bei Hylobates versehwnnden~ bei Ateles noeh 
vorhandent jedoeh seieht und kurz. 

Das Gehirn des Orang und Schimpanse zeigen selbst sehon der 
mensehliehen Bildung analoge Entwiekelungsstufen, in welchen das 
Typische beginnt sich zu verwischen. Jedoeh verdient eine Furehe 
Erw~hnung, welehe ich bei dem einen der yon G r a t i o l e t  abgehildeteu 
Oranggehirne finde; sie ist quer gegen den Liingsverlauf der Windungen 
gestellt nnd schneider ~ oberhalb der Orbitalkante des Stirnlappens naeh 
reehts und links in die zweite und dritte Stirnwindung ein: Fronto- 
Marginalfurehe. (Fig. 7). 

4) Sie ist nach Bis ch off bisweilen dutch einen Einschnitt in zwei Theile 
zerlegt. NiemMs sah ich jedoch, dass wirklich dio Centralfurche sich nach 
vorn geSffnet butte, wie dies Gra t i o l e t  yon der sogenannten Hottentotten- 
Venus abbildet, ohne es auch nut der Erwhhnung werth zu halten. 
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Der Stirnlappen des mensehlichen FStus beginnt friihestens im 
Laufe des 6. Monats sich zu furchen (wiihrend die Centralfurehe schon 
im Laufe des 5. Monats angelegt wird). Es entsteht meist zuerst eine 
entweder ganz radii~r gerichtete (vordere primiire Radiiirfurche nach 
R e i c h e r t  und B i s c h o f f ,  Priicentralfurche nach E c k e r )  oder bald 
bogenf~rmig nach vorn geneigte Furche, ein deutliches Analogon der 
bogenf~irmigen Furche yore Stirnlappen der Affen. Sp/~ter wird die- 
selbe mehr winklig und zerfiillt dadurch in einen senkrech~en rind 
einen horizontalen Schenkel. Der erste ist die Priicentralfurche yon 
E c k e r ,  der letztere die erste Stirnfurehe, unterhalb weleher eine 
breite, bisweilen secunditr getheilte erste Stirnwindung angelegt 
wird (Fig. 8 u. 9). Die bisweilen vorhandene seeund~ire Theilung 
der ersten Stirnwindung erfolgt dutch eine gerade Furcbe, welche 
sich der oben besehriebenen des Affen analog verh~tl~. Die obere, 
zweite Stirnfurche, welche die zweite und dritte Stirnwindung yon 
einander scheidet, stellt sich meist erst sp~iter (frfihestens im Laufe 
des 7. Monats) ein. Sie ist oft nur in der hinteren Halite des Stirn- 
lappens vorhauden. 

Beim erwaehsenen Menschen finden sich in allerdings seltenen 
Fi~llen drei getrennte Stirnwindungen, jede mit einer besonderen Wurzel 
yon der vorderen Centralwindung entspringend. Meist sind vielfache 
Briicken vorhanden, durch welche der Typus der L~ngswindungen fast 
vollkommen verwischt werden kann. Die erste Windung ist noch am 
5ftesten isolirt, die zweite und dritte dagegen meist nut im hinteren 
Drittheil oder der hinteren H~lfte ihres Verlaufes an der Convexit~t. 
Allgemein wird die :Neigung zur Briickenbildung im Verlaufe nach 
vorn hin grSsser. :Niemals erstrecken sich die Furchen fiber die 
Oibitalkante hinaus an die untere Fliiehe. Oberhalb der Orbitalkante 
an der Convexit~t finder sich oft eine tiefe, you flach zugeseh~trften 
W~tnden umgebene Furche, welche der Orbitalkante parallel~ also quer, 
verl~tuft und auf die bier meist verschmolzene zweite und dritte Stirn- 
windung beschr~nkt ist. Sie ist bisweilen sehon beim F6tus angelegt 
und entspricht der oben beim Orang' erw~hnten Fronto-Marginal- 
furehe. 

Die Pr~eentralfurche ist oft~ mindestens in �89 der Falle~ nicht vor- 
handen. Wenn sie da ist~ so schneider ihr oberes Ende meist sehr 
tief in das Anfangsstiick der zweiten Windung ein. Die zweite Win- 
dung steigt dann yon  ihrem sehmalen Ansatzsttieke winklig herab und 
verli!uft dann, breiter werdend, horizontal naeh vorwKrts. Dieses Ver- 
halten ist oft sehon beim F~i~us angelegt. 

Archly f. Pslfehiatrie. VI. 1. Heft. ~0  
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Das in der Regel zu beobachtende complicirte Verhalten der Stirn- 
windungen gegentiber den yon E c k e r und B i s c h o ff  hervorgehobenen 
einfachen Verh~ltnissen des FStusgehirnes legt die Vermuthung nahe, 
dass die normale Formentwickelung des mensehlichen Gehirnes nicht 
nur auf Furchung des glatten Gehirnes, sondern zum Theil auch auf 
Verwachsung yon ursprfinglich durch Furchen getrennten Theilen be- 
ruhe. l~ur ein grosses :Material yon FStusgehirnen wird fiber diese 
F r a g e -  die yon E cke r  gar nieht ins Auge gefasst zu sein s c h e i n t -  
eine siehere Entscheiduug bringen kSnnen. 

In Bezug aufdas L eure t ' sehe  Urwindungssystem bietet der Stirn- 
]appen sehr einfache Verhiiltnisse. Es sind an ibm drei Windungen 
zu unterscheiden, von denen sieh die erste am zeitigsten und am voll- 
sti~ndigsten differenzirt, die zweite und dritte dagegen zur Verschmel- 
zung neigen. 

Sehl~fenlappen. 

Aehnliche einfache Verh~tl~nisse finden sieh am Schl~fenlappen 
wieder. 

Der Schl~ifenlappen hat zum grossen Theil natiirliche Grenzen; 
nur gegen den Scheitel- und Hinterhauptslappea wird die Abgrenzung 
sehwieriger. Sie geschieht bier haupts~chlieh durch eine etwa seak- 
recht gegeu die Fissura Sylvii gerichtete Furehe, die untere Occipital. 
furche, yon welcher sparer eingehend gehandelt werden wird. An der 
unteren der Sch~delbasis zugekehrten Fliiehe lasst sich nur ktinsflieh, 
etwa dadurch, dass man Alles, was rtickw~trts yore Balken-Splenium 
gelegen ist, zum Hinterhauptslappen rechnetj eiue Abgrenzung zwischen 
Schl/ifen- und Hinterhauptslappen bewerkstelligen.*) Die untere Fl~tehe 
des Itinterhauptslappens wird daher bier gleich mit abgehandelt. Sie 
umfasst beim Menschen zwei Windungen. Die eine, die Zungenwindung, 
bildet die gerade Verl~ngerung des Gyrus hippoeampi oder der Haken- 
windung nach hinten, stellt also eigentlieh mit dieser eine gemeiu- 
sehaftliehe Windung (Hakenzungenwindung) vor. Die andere, die 
Spindelwindung~ erstreckt sieh ebenso fiber die gemeinsame untere 
Fl~tche beider Lappen und kann nur ktinstlieh in einen Sehli~fen- und 
einen tIiuterhauptstheil geschieden werdea. Soviel muss vorl~ufig zur 
Orientirung vorangeschickt werden. 

*) Diese Trennungslinie empfiehlt sich durch den Vorgang der englischen 
Autoren, sie bezeichnet zugleich den Anfang des Hinterhorns des Seiten- 
veutrikels. 
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Am Schl~fenlappen der Affeu zeiehnet sich eine Furehe durch ihr 
constantes u yon den niedrigsten bis zu den h6chsten Ent- 
wickelungsstufen aus, es ist die erste Sehl/ifenfurehe oder Parallel- 
furche nach G r a t i o l e t .  Sie ist sehon bei den Lemuren vorhanden~ 
wie unsere Abbildung yon Lemur Mongoz (Figur 10) und eiue 
im Wesentlieheu damit iibereinstimmende yon Lemur nigrifrons 
(v. F l o w e r )  beweist. Unter den amerikanisehen Affen finder sie 
sich schon bei sehr niedrig stehenden; so ist sie angedeutet bei Oedi- 
pus, fertig vorhanden bei iNyetipitheeus, welcher sonst noch ganz glatt 
ist, und bei Callithrix Moloeh~ weleher nur die Interparietalfurche 
ausserdem besitzt. Sie tritt also vor der Central- und Interparietal- 
furche, den beiden wiehtigsten Furehen des Affentypus anti Bei 
manehen Affen~ so z. B. aueh Pithecia Monachus naeh F l o w e r ,  bleibt 
sie die einzige Furche des Sehl/ifenlappens.*) Ihr immer gleiches 
Verhalten ist sehon hervorgehoben worden. Nut eine scheinbare Ab- 
weichnng verdient an ihr Erwiihuung, durch welche ihr oberes im 
Scheitellappen liegendes Ende mit dem oberen Ende der Fissura 
Sylvii verschmolzen und diese selbst nach oben and hinten verl/ingert 
erseheint. Sie entsteht dadnrch~ dass das obere Ende der ersten 
Sehl/ifenwindung unter das Niveau sinkt und yon dem oberen Ende 
der zweiten Schl/ifenwindung iiberdeekt wird (Fig. 11.). Das Vor- 
kommen dieser Bildung scheint an gar keine Regel gekntipft, indem 
ieh dasselbe bei ein- und derselben Affenart bald vorhanden, bald fehlen, 
bald nut an einer Hemisph/ire auftreten sah (Inuus nemestrinus, drei 
Exemplare you wahrscheinlich sehr verschiedenem Alter). Jedoeh 
scheint es sich nicht bis auf die h(iheren Affen des alten Continents zu 
erstreeken. 

Ausser der Parallelf~rehe hubert die meisten Affen am Sehl/ifen- 
lappen nur noch eine tiefe Furche aufzuweisen, die zweite Schl~fen- 
furche, welche an der unteren Fl~ehe, jedoeh meist schon sehr nahe 
der Kante zwischea unterer uud ~tusserer Fl~tehe gelegen ist (Fig. 12.). 
Es wird dadureh eine, besonders hinten breite, zweite Sehl~,tfenwindung 
and eine auffallend breite inuere Wiadung~ das Gebiet der tIaken- 

~) Ausser der Incisur zur Seite des Hakens. F l o w e r  besehreibt zwar 
einen 8ulc. collateralis~ meint aber damit die untere Occipitalfurche, wie aus 
der Abbildung und folgendem Passus hervorgeht: ,The collateral sulcus in- 
stead of passing downwards and forwards along the inner side of the tem- 
poral lobe, turns abruptly outwards, and appears on the outer face~ in the 
rather sharp angle on the inferior border of the hemisphere at the junction 
of the occipital and temporal lobes." 

20* 
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zungenwindung, y o n  einander getrennt. Auf der zweiten Schl~fen- 
windunff befinden sieh vielfach secund~re, seichtere Furchen, welche 
entweder eine weitere Theilung in zwei Windungen andeuten - -  be- 
senders bei den Cynoeephalen deutlich --  oder in schiefer Richtung 
auf ihr verlaufen. Nach hinten endigt sie in zwei gabelfSrmig diver- 
girende Aeste (s. Abbildung), einen vorderen und einen hinteren Ast 
der zweiten Schl~fenwindung, yon denen der erstere naeh dem Scheitel- 
lappen aufsteigt, der letztere an der Unterfi~che des Hinterhaupts- 
lappens, nach aussen yon der zweiten Schl~fenfurche, riiekw~rts ver- 
l~uft. (Fig. 13.). 

Es liegt nahe~ die breite, an tier Uaterfl~che des Schl~fen- und 
tIinterhauptslappens nach innen yon der zweiten Schl~fenfurche ge- 
legene Windung fiir den breiten Gyrus hippocampi und dessert hintere 
Verlangerung zu halten, die Breite des Gyrus hippocampi aber als 
eine Uebergangsform zu niedrigeren Arten, z. B. den mit m:,tchtigem 
Gyms hippocampi versehenen :Nagern, aufzufassen.*) ~un zeigt sich 
aber auf Durchschnitten solcher Gehirne die eigenthiimliche Einrollung, 
welche den Gyrus hippocampi eharacterisirt, keineswegs in entspre- 
chender Breite ausgebildet. Ausserdem aber tritt, w ~ h r e n d  die  
b e s c h r i e b e n e F u r c h e  v o l l s t ~ n d i g  ih re  L a g e  b e i b e h ~ I t ,  eine 
weitere Furche auf, welche zun~chst nur den Hinterhauptstheil, bei 
den hSheren Arten aber auch den Schlgfentheil der vorerw~ihnten breiten 
Windung in 2 weitere Windungen theilt, eine innere Hakenzungen- 
windung und eine ~ussere Spindelwiudung. (Fig. 14 u. 15). Die 
neu hinzugekommene Furche, die Collateralftlrche t t u x l e y ' s ,  fehlt 
demnach bei vielen Affen vollst~ndig-- so auch bei Ateles - -  w~ihrend 
die zweite Schl~fenfurche oder Spindelfurehe fast allgemein vorhanden 
ist. Die entwickelte Collateralfurche liegt in gleieher Linie mi~ einer 
Furche, welehe den Haken des Gyrus hippoeampi yon dem System der 
Urwindungen trennt und sich bei allen mit Windungen versehenen 
S~ugethieren als eine tiefe den ~usseren Rand des Lobus hippocampi 
bezeichnende Ineisur wiederfindet. Sie reicht jedoch nicht bis an 
dieselbe heran, sondern l~sst eine oberfl'~chliche Brficke zwischen 
Haken- und Spindelwindung bestehen, welche ihren Ort immer dicht 
hinter dem Haken des Gyrus hippocampi hat. So verha}t es sieh auch 
beim Orang. 

*) So hebt Hux ley  die Brelte des Gyrus hippoeampi bei Ateles paniseus, 
hervor und nennt die zweite Schl~fenfurche Collateralfarche. 
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Beim mcnschlichen FStus tritt zun~tchst die erste Schliffenfurche~ 
dann zun~chst die Collateralfurche, beide im 6. Mortar auf. Es sind 
yon Anfang an tiefe Furchen, jedoch ist yon der ersten Schl~tfenfurche 
zuerst der obere Schli~fentheil, yon der Collateralfurche der im Hinter- 
hauptslappcn liegende Theil angelegt. Die Spindelfurche ist in diescr 
Zeit nur dutch einige schwache Einsenkungen angedeutet, die bald 
mehr bald weniger deutlich sind. Spiiter wiichst die erste Schl~fen- 
furche vorztiglich nach unten hin, w~hrend sie nach oben meist mit 
einer besonders angelegten Furche des Scheitellappens verschmilzt, 
welche sodann ihr oberes Eude bildet. Die Spindelfurche wird deut- 
licher. Beim 8 monatlichen FStus sind die 3 genanuten Furchen noch 
mehr entwickelt, w~hrend die zweite Schliifenwindung immer noch 
glatt ist. Erst der 9 monatliche FiJtus zeigt eine deufliche secund~re 
Furchung der zweiten Schliffenwindang. Dieselbe wird hinten breiter 
und theilt sich in zwei gabelfiJrmig divergirende Schenkel, einen zum 
Scheitellappen aufsteigenden vorderen und einen an die untere Fl~che 
gelangenden hinteren Ast. (Fig. 9). 

Beim erwachsenen Menschen verh~tlt sich die erste Schliifenfurche 
meist in der typischen Weise, wie es oben yon s~mmtlichen Affen be- 
schrieben worden ist. Hin and wieder kommen jedoch~ wie schon 
B i s c h o  ff  gefunden ha~ Ueberbriickuugen ~'or. Diese Brticken kSnnen 
an jeder Stelle des Verlaufes vorkommen; jedoch finden sie sich be- 
sonders in zwei Formen. Die eine besteht darin, dass der aufsteigende 
Ast der zweiten Schl~tfenwindung eine schief nach vor- und abwarts 
verlaufende Windung abschickt, welche mi~ der ersten Schl~fenwindung 
verschmilzt. Die Parallclfurchc wird dadurch in ihrer Continuit~t 
unterbrochen und scheint sich anstatt ihres normalen u in 
einen nach hinten und oben ublenkenden Schenkel fortzusetzen. Wenn 
damit zufiillig zusammentrifft, dass die zweite Schl~fenwindung yon 
ihrem aufsteigenden Schenkel dutch eine Furche getrennt wird, so 
kanu der t~uschende Anschein entstehen, als ob das obero Ende der 
ersten Schl'Menfurche die vordere Grenzfurche des Hinterhauptslappens 
bildete, ein Verhaltcn, auf das sp~iter noch ausliihrlich zuriickgekommen 
werden muss. Die audere, h~iufigere Art der Briickenbildung zwischen 
erster und zweiter Schli~fenwindung besteht dariu, d~ss die Parullel- 
furche im vorderen Drittheil des Schl~tfenlappens ibhlt oder nut 
durch seichte Impressionen angedeutet ist. Die beschriebenen Ab- 
weichungen vergesellschaften sich hiiufig mit einem eigenthiimlichen 
Verhalten der ersteu Windung; dieselbe erh~lt n~imlich einen Zuzug 
aas der Tiefe der Fossa Sylvii, der sich mehr oder weniger deutlich 
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als eine eigene Windung markir~. Die Ueberbrtickungen der ersten 
Schl~fenfurche verdienen, well sic etwas dem Affentypus voUstiindig 
Fremdes darstellen, immer eine ganz besondere Beachtung, und wo 
sic sieh finden, muss ihr u als Zeichen eines complieirteren 
Windungstypus auch hervorgehoben werden. 

Die beiden anderen typischen Furchen des Schl~fenlappens sind 
die CoIlateral-und die Spindelfurche. Beide Furchen sind in den 
meisten F~illen gut en~wickelt nebea einander zu treffen, und dann 
ist sehr deutlich die Collateralfurche als ~ussere Begrenznng des dutch 
seine Gl~tte, eigenthtim!iehe WSlbung und wcisse Ttipfelung kennt- 
lichen Gyrus hippoeampi, die Spindelfurche dagegen als tiefe Furche 
zwischen einer breiten~ secuud~r gefurehten zweiten Schl~ifenwindung 
und der schmalen nach ihrem Namen gestalteten Spindelwindung zu 
erkennen. Oefters sind beide Furehen zwar nnverkennbar vorhanden, 
aber an einer Stelle fiberbriickt. Diese Stelle ist fiir die Collateral- 
furche dicht hinter dem Haken des Gyrus hippocampi, in der 8pindel- 
tnrche etwa in der Mitte ihres L:,tngsverlaufes gelegen. 

Die Abweiehungen yon diesem Verhalten, welche h~ufig vor- 
kommen, beweisen eine gewisse ZusammengehSrigkeit beider Windungs. 
gebiete. So kommt 1) der Fall vor, dass eine sehr typische Spindel- 
furche exis~ir~, die Collateralfurch3 aber fehlt, so dass der Gyrns hippo- 
campi und die Spindelwindung der Liinge nach verschmolzen~ obwohl 
dutch ihr verschiedenes Aussehen noch kenntlich sind. Ihre gemein- 
schaftliche u an die Unterfi~iche des Hinterhanptslal)pens 
bildet dann ein etwas st~rkeres Zungeul~ippchen, welches dureh eine 
L~ngsfurche in zwei Windungen zerfgIlt. 2) Die Collateralfurche reicht 
nicht welt genug nach vorn, so dass fi/r den Bereich der vorderen 
Halfte des Gyrus hippocampi die Spindelfurche die zun~chst nach 
aussen folgende Furche ist. 3) Voru sind Gyrus hippocampi nnd 
Spindelwindung deutlich getrennt, hinten aber bilden sic ein gemein- 
schaftliches Liippchen, das vielfaeh -- auch der Quere n a e h -  seeun- 
d~r gefurcht und bisweilen zu einem hSchst anffaUenden Organe ent- 
wickel~ ist. Endlich ist 4) bisweilen zu beobachten, dass die Spindel- 
windung vollst~ndig mit der zweiten Schliifenwindung verschmolzen, 
die Hakenzungenwindung dagegen sehr gut isolirt ist. 

Unter dem Gesichtspunkte des Urwindungssystemes lJetrachfe~ 
bietet der Schl~fenlappen dem Verst~ndniss keine Schwierigkeiten. 
Wie der Stirnlappen hat auch der Schl~ifenlappen, ausser der inueren 
Windung, nur drei ursprtinglich angelegte Windungen. Die zweite und 
dritte sind nieht so regelm~ssig isolirt, wie die erste~ bisweilen findet 
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auch eine en~weder nut partielle oder vollsti~ndigc Verschmelzung der 
dritten Windung mit der inneren (dem Gyrus hippoc~mpi) Start. 

Scheite l -  und Hinterhauptslappen. 

Da eine der wichtigsten Furehen dieser Gegend, die Interparietal- 
furehe, sowohl dem SeheiteI- als dem Oecipitallappen ang.ehtirt, so 
werden in Riicksicht auf die rdebersicht hier beide Lappen im Zu- 
sammenhange abgehandelt. Die hier vorkommenden complicirten Bil- 
dungen machen eine eingehende vergleichende Betrachtung erforderlich. 

Bei den Halbaffen (s. Fig. 10. Lemur Mongoz), wo die Central- 
farche noeh nicht existirt oder nur durch eine Impression angedeutet 
ist, findet sieh bereits eine S fSrmig gestaltete Furche, welche eine 
obere zugleieh mediale and eine untere zugleich laterale Partie des 
Schei~ellappens yon einander seheidet - -  ein oberes und unteres 
Seheitelli~ppehen - -  and im Oeeipitaltheil des Gehirnes endigt. Ihr 
vorderes Ende ist nach ausw~rts gebogen und zeigt zu der Fissura 
Sylvii and dem oberen Ende der Parallelfurche dieselben Beziehungen, 
wie die Interparietalfurche der eigentlichen Affen. Ihr hinteres, nach 
auswb;rts convexes u beschreibt einen Bogen, der die an 
der inneren Fliiche befindliche Parieto-oeeipitalfurehe zum Mittelpunkte 
hat. Letz~ere reichte bei dem anderen Exemplare his an den medialen 
Rand and verursachte daselbst eine seiehte Einkerbung. Von einer 
Abgrenzung zwischen Seheitel- and Occipitallappen oder dieses letz- 
teren gegen den Schl~tfenlappen ist hicr noch nichts zu bemerken. 

Eine solche Abgrenzung finder sich aber bei allen eigentliehen 
Affen. Sic geschieht einmal dadurch, dass die Parieto-occipitalfurche 
tier in die Convexitiit einschneidet (S. Fig. 4). Dadurch wird verur- 
sacht, dass das hintere Verlaufsstiick der Interparietalfurche eine viel 
ktirzere and sch~irfere Biegung um sic herum beschreibt. Der Bogen 
wird zum Winkel, so dass das im ttinterhauptslappen gelegene Endc 
der Interparietalfurche fast senkrecht zu ihrem L~ngsverlaufe zu stehen 
kommt. 

Dann aber geschieht sie durch eine andere Furche, die vordere 
Occipitalfurehe (S. Fig. 4), welche quer fiber die Convexiti~t hinwe~' 
l~iuft nnd eine senkrechte Richtung zur Interparietalfurche hat. Diese 
Furche ist bei allen Affen die hauptsiiehliche Grenze zwisehen Scheitel- 
und Hinterhauptslappen. Sie zeig~ characteristische Versehiedenheiten, 
nach welehen sich die After in 3 Reihen ordnen lassen. 

1) Die vordere Occipitalfurche reicht nicht nach aufw~irts bis an 
die Interparietalfurche hinan. Zwischen Scheitel- und Hinterhaupts- 
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lappen bleiben zwei Windungsbrficken zu beiden Sei~en der Interparietal- 
furche bestehen. Die mediale, e r s t e  U e b e r g a n g s w i n d u n g  Gra-  
ti o 1 e t ' s ,  verbindet das obere Scheitell~ppchen mit der medialen Partie 
des Occipitallappens und entspricht der obeu schon bei Lemur ge- 
schilderten Windung, welche im Bogen um den Farieto-occipitalein- 
schnitt herumging. Die laterale, z w e i t e U e b e r g a n g s w i n d u n g G r a- 
t i  o 1 e t ' s ,  verbindet unteres Scheitell~ppcheu und Occipitallappen. �9 
die hSchst entwickelten amerikanischen Affen zeigeu diese Bildung, ~) 
Ateles Beelzebuth (i~aeh G r a t i o l e t ) u n d  Ateles Paniscus (nach H u x -  
ley).  (S. Fig. 5 und 6). 

2) DiG vordere Occipi~alfurche miinde~ rech~winklig in die Iuter- 
parietalfnrche ein, gerade an der Stelle, wo sich ihre winklige Um- 
biegung vollzieht. Es sieht dies aus, als ob der hiutere senkrecht ge- 
stellte Sehenkel der Interparietalfurche und die vordere Oeeipitalfurehe 
zusammen eine senkrecht gegen die Interparietalfurche gerichtete Furche 
ausmaehten, w~hrend thatsiichlich das Zusammentreffen dieser beiden 
Furehen eigentlieh ein zufiilliges~ und die vordere Oecipitalfurche, als 
vordere Begrenzungsfurche des Hinterhaulotslat)pens ~ immer weiter naeh 
vorn als das im Occipitallappen selbst gelegene hintere Eude der 
Interparietalfurche gelegen ist. INur an der medialen Seite der Inter- 
parietalfurehe liegt eine Windungsbriicke zwisehen Scheitel- und Hiuter- 
hauptslappen, nur die erste Uebergangswindung G r a t i o l e t ' s  ist vor- 
handen. ~ur  Affen der alien Welt und zwar eiue yon G r a t i o l e t  
sehr hoch gestellte Entwickelungsreihe - -  Semnopithecus, Gibbon ~ 
Orang ~.  zeigen dieses Verhalten. (S. Fig. 3. und 4). 

Endlich 3) Die vordere Occipitalfurche erstreckt sich fiber die 
Interparietalfurche hinaus nach aufwKrts und verschmilzt mit der Parieto- 
oceipit~lfurche, so dass dieselbe Furehe, welche an der medialen F1Kehe 
das Scheitelhirn vom Hiuterhauptshirn trennt, sich quer auf die Con- 
vexitat fortsetzt. Die Iu~erparietalfurche reicht in den auf diese Weise 
scharf abgesetzten Occipitallappen nicht hit~eiu. Dieses leizte Ver- 
halten, you dem des besehriebenen Lemur am meisten entfernt, ist 
den tibrigen Affen der alten Welt, den Cercopitheken, Chaeropitheken, 
Macakeu und dem Schimpause eigen. (S. Fig. 2, 11 u. 16). 

Die noeh tibrig bleibendeu Affen der neuen Welt nehmen zum 

*) Das Gehirn yon Pithecia •onachus l~st sich nach der Abbildung 
F lower ' s  als eine Uebergangsform yon Lemur zu Ateles auffassen, indem 
es zwar zwei Uebergangswindungen, aber nur eine unvollstRndige vordere 
Oecipitalfurche besitzt. 
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Theil eine Ausnahmsstellung ein and verdienen besonders besprochen 
zu werden. So ist bei Cebus Capucinus die vordere Occipitalfm'che 
yon der Parieto-oecipitalfurche durch eine Windungsbriicke getrennt, 
welche yon der oberen Kante des unteren Scheitell~tppchens zur inneren " 
vorderen Kante des Oecipitaliappens sehief hinaufsteigt. Eine iihn- 
liche jedoeh unter dem Niveaa bleibende Briicke hat Cebus Apella 
aufzuweisen. Dieses Gehirn hat somit schon cine den Cereopitheken etc. 
verwandtere Form. 

Welehen Verschiedenheiten nun die vordere Occipitalfurehe in 
/ 

ihren Beziehnngen zur Interparietal- and Parieto-occipi~alfurche unter- 
liegen mag, so verhi~lt sie sich doeh fiberall darin gleich, dass sic 
identische Gehirntheile, n~mlieh den vorderen aufsteigenden Ast der 
zweiten Schl~fenwindung (s. oben) vor sich hat. Dadureh ist ihre 
Lage ein ffir alle Male bestimmt. 

Was vor der vorderen Oecipitalfurche gelegen ist, zerf~tllt durch 
die Interparietalfurche in zwei reehtwinklige Dreiecke, yon denen die 
Interparietalfurehe die Hypotenuse bildet. (S. Fig. 2,  16 u. 17). Ip 

' den unteren Scheitellappen setzt sich die l='arallelfurche fort and be~ 
wirkt so eine secund~tre Theilung desselben in eine vordere Windung, 
welche zum Gebiete der ersten Urwindung gehSrt, and eine hin~ere, 
den schon oft erw~hnten aufsteigenden Ast der zweiten Schl~fenwindung. 
Der untere Scheitellappen hut da~'n~ch wesentlich die Bedeutung einer 
Anastomose zwischen erster and zweiter Urwindung, wie sic im Scheitcl- 
theile des Gehirnes z. B. auch beim Katzengeschlechte ausgebildet ist. 

W~thrend ein umfangreichcr unterer Scheitellappen allgemein dem 
Affengehirne znk(>mmt, ist eine bedeutendere Entwickelung des oberen 
Seheitellappens nur bei wenigen hoeh s~chenden Ailengehirnen anzu- 
treffen. Sie beginnt bei den Semnopitheken und dem Gibbon, ist aber 
eigentlich erst ausgesprochen bei Orang and Schimpanse einerseits, 
Ateles und I~agothrix anderersei~s. Unter diesen Gehirnen ist das yon 
Ateles besonders durch auffallendes Zuriickbleiben des unteren Scheitel- 
Iappens bemerkenswerth. 

D e r  t I i n t e r h a u p t s l a p p e n ,  das  s o g e n a n n t e  O p e r e u l u m  
de r  A f f e n ,  (S. Fig. 11 u. 2) ist ein eigenthfimliches Organ, welches 
dutch zwei tiefe Furehen an der convexen Oberfi~che des Gehirns 
begrenzt wird. Die eine Furehe, die schon erw~hnte vordere Occi- 
pitalfurche, beginnt entweder an der medialen Kante oder in der NiChe 
derselben, hat einen leieht geschwungenen Verlauf and ist der Central- 
furche ungef~hr parallel. Die andere, d ie  u n t e r e  O c c i p i t a l f n r c h e ,  
ist etwa senkrecht zu der vorigen, reieht naeh vorn fiber dieselbe 
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hinaus, nach hinten bis an die un~ere Fl~che des Gehirnes und bildet 
eine scharfe Grenzlinie zwisehen Operculum und Sehl~tfenlappen. Xus 
diesem Grunde muss ihr eine besondere Wiehtigkeit beigelegt werden. 
Sie ist abet yon den Autoren bisher sehr vernachl~ssigt worden, in- 
dem sie zwar auf den Abbildungen iiberall naturgetreu dargestellt 
worden ist, im Texte jedoeh sieh fast nirgends erw~ihnt finder. Nur 
G r a t i o l e t  sprieht an einigen Stellen ganz beilanfig yore unteren 
Rande des Operculum, womit diese Furehe gemeint ist. 

Die untere Occipitalfurehe findet sich ganz in der gezeichneten 
Weise bei Cebus Capucinus und Cebus Apella, ferner den Cercopi- 
theken und s~mmtlichen Macaken. Sie steht bier etwa senkrecht gegen 
den L~ingsverlanf der Sehl~ifenwindungen. 

Bei den grSsseren Gehirnen der Cynoeephalen und des Schim- 
panse stellt sie sich mehr schief und verliert dadurch allerdings an 
Werth als Trennungsmarke zwischen Sehl~fen- und Occipitallappen. 
(S. Fig. 16 u. 17). Ebenso wie auf unserer Abbildung verhi~ll sie 
sich in dem yon G r a t i o l e t  abgebildeten Sehimpansegehirne. Da- 
gegen finder sich an der photographischen Abbildung M a r s h a l l ' s  
yon einem jungen Sehimpansegehirne eine fast quer gestellte derartige 
Furche~ so dass es fast scheint, dass hierin yon dem Alter abh~ingige 
Versehiedenheiten vorkommen. 

Etwas anders verh~tlt sieh die Furehe bei den Semnopitheken. 
Bei Semnopithecus Entellus biegt sich ihr vorderes Ende winklig nach 
aufwiirts, und in den Winkel miindet eine longitudinale, die zweite 
Schli~fenwindung secundi~r theilende, Furche ein. Bei Semnopithecus 
Maurus und Nasalis spring~ sie mit einem spitzen Winkel gegen das 
Opercnlnm vor. Trotz ihrer unregelm~issigen Form bleib~ das Oper- 
culum gut abgegrenzt. 

Bei der n~chstenEntwickelungsstufe der Semnopitheken, dem Gibbon, 
ist die Fm'che auf einmal verschwunden. (S. Fig. 3). Die Abgrenzung 
des Operculum jedoch gegen den Sehliifenlappen ist sehr volls~ndig; 
nnr gesehieh~ sie dadureh~ dass das un~ere Ende der vorderen Oeci- 
pitalfurehe fast im rechten Winkel umbiegt und naeh hinten bis an 
die untere Fl~che verl~uft. De r  u n t e r e  S c h e n k e l  der  v o r d e r e n  
O c c i p i t a l f u r c h e  i i b e r n i m m t  h i e r  s i c h t l i c h  die R o l l e  de r  
u n t e r e n  O c e i p i t a l f u r c h e .  In ahnlieher Weise zeigen die beidea 
Exemplare yon Orang~ welche G r a ~ i o l e t  abbildet, a n s t a t ~  der 
unteren Occipitalfurche einen unteren quergestellten $chenkel der senk- 
rechten Oecipitalfurche. Ebenso ~erhalten sich die hoehstehenden 
amerikanisehen Affengehirne~ Ateles und Lagothrix. (S. Fig. 7 u. 5). 
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Die secund/fren Furehen des Opereulum zeigen, wo sie iiberhaupt 
varhanden sind, eine bemerkenswerthe Constanz, indem die eine Furehe 
etwa parallel dem vorderen, die andere dem unteren Rande desselben 
verliiuft, und beide im vorderen unteren Winkel spitzwinklig in eine 
einzige ~iefe Furehe zusammenfliessen. (S. Fig. 16). Bei den Anthro- 
poiden sind die Furchen ohne Regelm/issigkeit angeordnet. 

Beim menschlicheu FStus wird zuerst (ira 6. Mortar) die Inter- 
parietalfurche in ihrem hinteren nach aussen convexen Stficke, bald 
daraaf, getrennt davon, ihr vorderer im Scheitellappen gelegener Theil 
angelegt. Beide Furchen gehen sp/~ter (bisweilen im 7,  meier im 8. 
Mortar) meist in einander fiber, bleiben jedoch bisweilen auch getrennt. 
Nur der vordere Theil dieser fStalen Furche entspricht der Fissura 
interparietalis yon T u r n e r ,  indem er, etwa in der Diagonale des im 
Ganzen viereckiff gedachten Seheitellappens verlaufend, ein oberes 
mediales Dreieck, den oberen Scheitellappen, und ein unteres, laterales, 
den unteren Scheitellappen voa einander scheidet. Aus den Abbil- 
dungen B i s c h o f f ' s  (S. dessen Taf. IV. Fig. 11) l~sst sich entnehmen, 
wie yon E c k e r  auch angefiihrt wird, dass de rdem Scheitellappen an- 
gehSrige Theil tier Interparietalfarche mitunter, anstatt seinem zuge- 
hfrigen Hin~erhauptsstiick entgegenzuwachsen, lateralw/~rts umbiegt 
and nach abw/irts steigt, wodurch, wie bei den meisten Affen, der 
untere Scheitellappen zugleich nach hintea begrenzt wird. (tIintere 
prim~re Radi~rfurehe yon B i s c h o f f ) .  

Im 7. Monat w/tchst die Interparietalfurche welter nach vorn und 
unten in den rechten Winkel hinein, welchen Centralfurche and Fissura 
Sylvii gegea einander bilden, und zwar miindet ihr vorderes Ende 
d~tnn sehr oft in eine quere, der Ceatralfurche parallele Furche ein, 
dfe Postcentralfurche yon E cker .  

In dieser Zeit beginnt auch die weitere Theilung des unteren 
Scheitellappens in die der Fissura Sylvii iiberall anliegende Marginal- 
windung and den in den Scheitellappen aufsteigenden Ast der zweiten 
Schl/ffenwindung (Pli courbe yon G r a t i o l e t ) .  

Hinter and senkrecht zu dem hinteren Ende der Interparietal- 
furche tritt im 8. Monat eine quere Furche im Hinterhauptslappen auf, 
der Sulcus occipitalis transversus nach E c ke r. Die Interparietalfarche 
ist nieht selten bis zu dieser Farche verl~ngert, and letztere bildet 
dann, wie E c k e r  aueh am 9 monatlichen FStas beobachtete, das hintere 
quer gestellte Ende der Interparietalfurche. 
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Was die Abgrenzung des Occipi~allappens yore Scheitel- und 
Schliifenlappen betrifft~ so ist sie b.eim menschlichen FStus zwar erst 
in sparer Zei$ angeleg~, jedoch deu~lich ausgesprochen. Der Sulcus 
occipi~alis transversus yon E cke r  hat damit allerdings nichts zu thun. 

B i s c h o f f ' s  schon erwiihnte Taf. IV. Fig. 11 enthiilt eine vordere 
Occipitalfurche, die sich nach uuten tier in die zweite Schl'hfenwiadung 
hinein verI~Lngert. Fig. 12 zeigt eine zwar nur kurze, aber der von 
Pi~hecia Monachus vo]ls~ndig analoge vordere Oceipi~alfurche. Figur 13 
endlich, Gehirn eines fast reifen FStus zeigt zugleich vordere und untere 
Occipitalfurche in pr~tgnanter Weise ausgebildet. (S. Figur 18 u. 19). 

E c k e r  giebt in seiner schon oben abgebildeten Tar. IIL Fig. 2 
eiae deutliche quer gegen den L~ngsverlauf stchende untere Occipital- 
furche wiederj in seiner Tafel IV. Fig. 3 eine vordere Occipitalfurche, 
welche rechtwinklig umbieg~ und die untere Occipitalfurche bildet. 
(S. Fig. 8 u. 9). 

Wenn wir die dutch das vergleichende Studium des l"rimaten- 
gehirnes gewonnenen Gesichtspuukte auf das entwickelte menschliche 
Gehirn anwenden, so gelingt es leicht eine vordere OccipitaIfurche, 
d. h. dicjenige Furche aufzufinden, welche den vorderen aufsteigenden 
Schenkel der zweiten Schl~fenwindung yon hinten begrenzt. (S. :Fig. 20). 
Diese Fnrche steht etwa senkrecht gegen die Iuterparietalfurche, liegt 
in gleicher Linie oder etwas nach vorn yon dem �89 und dariiber in 
die Couvexit~b einschneidenden oberen Ende der Parieto-occipitalfurche 
uad en~spricht so der vorderen Occipi~alfurche des Affengehirnes. Es  
l i i ss t  s i ch  a l so  e ine  w i s s e n s c h a f t l i c h  b e r e e h t i g t e  nat i i rJ  
l i t h e  G r e n z e  z w i s c h e n  S c h e i t e l -  und  H i n t e r h a u p t s l a p p e n  
an de r  C o u v e x i t i i t  des m e n s c h l i c h e n  G e h i r n e s  b e s t i m m e n .  
Von der Parieto-occipitalfurche is~ sie, wie bei ASeles und Lagothrix, 
ddrch zwei Uebergangswindungen getrennt~ welche zu beiden Seiten 
dvr InterparietMfurche liegen. Die Abgrenzung muss also dadurch 
ver~ollst~ndigt werden, dass ihr oberes Ende bis an die Parieto- 
occipitalfurche verliingert wird. 

A~sser dieser Grenzliaie zwischen Scheitel- und Hinterhaupts- 
lappen lassen die meisten Gehirne auch eiae solche zwischen I-Iinter- 
haupts- und Schliifenlappen erkennenj d. h. eine untere Occipitalfurche, 
welche der bei den Affen beschriebenen durchaus analog ist. Die- 
selbe verh~l~ sich nicht immer gleich, sondera trit~ in folgenden 3 
Formen auf. 
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1) Als eine gegen das Windungssystem senkrecht gestellte Furehe, 
welche entweder ganz im Gebiete der zweiten Schliifenwindung liegt 
- -d ie  hier sehr breit ist und wie bei den Affen in ihre beiden Schen- 
kel anseinander weicht k oder an der unteren F1/iche in das hintere 
Eude der zweiten Schl~fen- oder Spindelfurche fibergeht. Man ver- 
gleiche damit die Abbildung yon Inuus nemestrinus. (S. Fig. 21 n. 11). 

2) Die Furche ist mehr schr/ig gestellt, wie beim Parian und 
Schimpanse. In diesen Fiillen ist immer ihr vorderes Ende characteri- 
stisch, indem dasselbe fiber die vordere Occipitalfurche hinaus nach 
vorn reicht und der Parallelfurehe zwar nahe kommt, jedoch niemals 
in sie einmtindet. (S. Fig. 20, 22, 16 u. 17). Bisweilen ist eine zweite, 
dazu parallele, derartige Furche vorhanden~ und es  entsteh~ dann eine 
gewisse Schwierigkeit zu entscheiden, welche yon beiden eigentlich das 
Operculum begrenzt. 

3) Endlich ist h/iufig das Verhalten anzutreffen, welches wit bei 
Hylobates, Simia Satyrus, Ateles und Lagothrix geschildert haben. 
Die besondere untere Occipitalfurche fehlt, sic wird aber dadurch er- 
setzt, dass das untere Ende der senkreehten Occipitalfurche recht- 
winklig umbiegt und nach unten und hinten verlituft. Dieser hintere 
Schenkel der Occipitalfurche ist oft viel bedeutender ansgebildet als 
in der beigegebenen Figur. (Fig. 23). 

Bisweilen, und das soll hier ausdriicklich hervorgehoben werdent 
fehlt die Furche ganz, und es 1/~sst sich keine Grenze feststellen. Dies 
kann jedoch gegen die typische Bedeutung tier Furche kein Einwand 
sein, eben so wenig wit die Bedeutung der beiden Stirnfurchen~ obwohl 
dieselben oft genug durch secundi~re Briickenbildung giinzlich verwischt 
sind, angezweifelt werden kann. 

Das a u s g e b i l d e t e  m e n s c h l i c h e  GehirI~ h a t  a l so  a u c h  
e ine  n a t i i r l i c h e  G r e n z e  z w i s c h e n  O c c i p i t a l l a p p e n  und  
S e h l i t f e n l a p p c n  an de r  C o n v e x i t ~ t  a u f z u w e i s e n ~  cine com- 
parativ anatomisch und embryologiseh in ihrer Bedeutung begriindete 
untere Oceipitalfurche. 

Das vordere Endc der unteren Occipitalfurchc bis zur Fissura 
Sylvii verl~ngert giebt zugleieh eine gute Grenzlinie ffir den Scheitel- 
lappen. 

Nachdem wir so die Grenzen yon Scheitel- und Oceipitallappen 
festgestellt haben, wenden wir uns zur eingehenderen Betrachtung des 
Seheitellappens. 

Der Seheitellappen zerf~ll~ durch die Interparietalfurche in ein 
oberes und unteres Scheitell~ippchen, Beide stellen etwa rechtwinklige 
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Dreiecke vor, deren ktirzere Kathete beim uateren Scheitell/ippchen 
nach hinten, beim oberen Scheitelltippchen nach vorn gekehrt ist. Die 
Interparietalfarche bildet somit in ihrem schief nach oben und hintea 
aufsteigenden Anfangstheil zugleich den vorderen Rand des unteren 
Scheitell/ippchens. In androgen F~llen ist diese vordere Begrenzungs- 
furche mehr senkrecht, der Centralfurche parallel, erstreekt sich naeh 
oben zwischen hinterer Centralwindung und dem oberen Scheitellappen 
hinauf and verdient dana den yon E e k e r  ihr beigelegten Namen der 
Postcentralfarche. 

Die Interparietalfurche selbst ist trotz der Versichernng E cker 's  
beim Gehirne des Erwachsenea selten deutlich, sondera meist durch 
miadesteas eine~ meist zwei oherfii~chliche I n t e r p a r i e t a l b r i i c k t n ,  
welche beide Scheitelliippchen unter einander verbinden, verwischt. 

In den Fiillen, in welchen der Suleus posteentralis nicht nur sehr 
weit nach unten, sondern auch bis in die Niihe des medialen Randes 
naeh oben reicht~ kann dureh geeignete Lage eiaer vorderen Inter- 
parietalbrfieke die Existenz einer zweittn Centralfurehe vorgetausch~ 
werden. Da dies nach vorn yon der Centralfurche nit der Fall sein 
kann, so folgt daraus die practische Regel, dass yon zwei vorhaadenen 
Centralfurehea stets der vorderen die Bedeutung einer solchen (als 
Grenze zwischea Stira- and Scheitelhirn) zukomm~. 

Eine hintere Interparietalbriicke verdient deswegen ganz beson- 
dere Beachtung, weil sie sieh, wit E c k e r  zeigt, oft schon beim FStus 
angelegt findet. E c k e r  hi,It es zwar fiir das Gewi~hnliche, dass die 
beidea Stiieke, in welchen urspriinglieh die Interparietalfurehe ange- 
legt wird, spiiter mit einander verschmelzen, er tonstatirt aber aus- 
driieklich, dass sie (ifters auch getrennt bleiben. Bleibea sie aber ge- 
trennt, so existirt schon im f6talen Zustande eine Verbindungsbriickt 
zwisehen den beiden Seheitelliippchen an einer Stelle~ wo bei keinem 
sonstigen Primatengehirne einc solche Yerschmelzung vorkomrat, wo 
sie abet beim erwachsenen Menschen fast immer anzutreffen ist. 

Angenscheinlich besteht bier ein Gegensatz zwischen dem Yer- 
halten des fStalen und des ausgewaehsenen Gehirnes, welcher~ wenn 
er nicht auf einem Fehler der Beobaehtung beruht~ Manches zu 
denken giebt. Er weist darauf hin, dass in der Mehrzahl der F/tile 
die vorher vollstiindig ge~renntea Seheitell~ppchen sp/iter wieder zu. 
sammenwachsen~ und dass diese dem Afftntypus fremde Verwachsung 
bei durch Yererbung besonders bevorzugten Gehirnen anstatt auf dem 
sonst nSthiffen Umwege schon primer - -  dutch Ausfall der Inter- 
parietalfnrehe an der betreffenden S t e } l e -  zu Stande kommt. Im 
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anderen Falle mfisstc man annehmen, dass der Urahn des Menschcn 
gerade cine solche iha yon allen Affeu der atten und neuen Welt 
unterscheidende Briicke besesseu habe, wogegeu die vollst~adige An- 
lage dcr Interparietalfarche bei Lemur und der Mehrzahl der mensch- 
lichen FStusgehirne spricht. In Bezug auf Wachsthumsverhaltnisse 
~md Phylogenie des meuschlichen Gehirnes werfen sich bier Fragen 
auf, welche zu ihrer LSsung eiu sehr grosses Material yon FStus- 
gehiruen erfordern dtirften. 

Der untere Seheitellappea zerfi~llt durch das obere Ende der ersten 
Schl~feu- oder Parallelfurche in zwei Theile, einen vorderen, die Mar- 
ginalwindung, welche oft ein eigeues Liippchen mit secund~irer Fur- 
chung bildet, und einen hinteren, den aufsteigenden Sehenkel der zweiten 
Schl~fenwindung. E c k e r  giebt in seiner populiir gehal~enen Schrift 
tiber die Hirnwindungen des Menschen you dieser Gegend eiue dem 
wirklichen u am erwachsenen Gehirne durchaus nieht eutspre- 
chende Darstelluug. Verfolgt man n~mlich an seiner Fig. 1, Seite 7 
die erste Schl~fenfurche tl nach aufw~rts in den unteren Scheitel. 
lappen~ so endigt dieselbe in eiuer etwa senkrechten Furche~ welehe 
auf den ersten Blick eine uuverkennbare Aehnlichkei~ mit der yon arts 
oben beschriebenen vorderen Occipitalfurche bietet. Sie liegt an der 
Convexitttt vis ~ vis und ctwas nach vorn yon dem durch die Parieto- 
occipitalfurche erzeugtea Eiuschnitte, steht etwa scnkrecht zur Inter- 
parietalfurche uud etwa iu der Mitte zwischen dem hinteren Ende der 
Fissura Sylvii und der Hinterhauptsspitze. Zwischen ihr und dem 
hinteren mehr aufrecht gestellten Ende der Fissura Sylvii finden sich 
drei die Form eiues H bildende Furchen, nach der schematischen 
Zeichnnng yon untergeordueter Bedeutung. Die sic yon obcn um- 
gebende, zwischen ihr und der Interparietalfurche liegende Windung 
zeigt ganz das Verhalten der zwciten Uebergangswindung. Trotz 
alledcm ist sie der Zeichnung und dem Texte nach das obere Ende 
der ersten Schl~ifenfurche, und erst hinter ihr liegt nach E ckcr ' s  Be- 
sehreibung der aufsteigcnde Schenkcl der zweiten Schl~tfenwindung 
(Pli courbe you G r a t i o l e t ) .  Es liegt auf der tIand, dass dana aller- 
dings der Occipitallappeu fast Null sein mfisste, und die Zweifel 
E c k e r ' s  in Betreff der Bedeutung des Sulcus occipitalis transversus 
scheincn Angesiehts dieser Figur bcrechtigt. Die Figur giebt aber 
nicht die wirklichen Verh'~ltnisse des erwachsenen Gehirnes wieder, 
wie ein Blick auf uusere Abbildungen beweist. 

Ist nun die Figur E c k e r ' s  anthentisch~ d.h.  einem Ncugeborenen 
oder fast reifen Ftitus entnommeu~ was sehr wohl sein kann, so ist sie 
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nngliicklich gewiihlt, weil eine Abnornaitiit*) zeigend. Sie liesse sich 
n~mlich dann nur so auffassen, dass das obere Ende der ersten Schl:,tfen- 
furche (der vordere Schenkel des H) dutch eine yon der zweiten Schliifen- 
windung ausgehende Briicke (die Windung liinter dem hinterea Schen- 
kel des H) iiberbriickt wiire, und dass der Scheiteltheil der letzteren, 
wie es bisweilen vorkommt, durch eine Furche yon seiner Fortsetzung 
in den Schliifentheil abgetrennt ware. 

Ist jedoch die Figar nur schematisch , fiir das leichtere Verst~ad- 
hiSS des Lesers construirt, so zeigt sie klar, wie leicht der einscitig 
embryologische Standpunkt irre ffihren kann. Dean in Wirklichkeit 
sind die Verhiiltnisse des erwachsenen Gehirnes ganz andere. (S. Fig. 
20--23). 

Nach hinten steheu oberes und unteres Schei~elliippchen durch 
die erste und zweite Uebergangswindung G r a t i o l e t ' s  mit dem Occi- 
pitallappen in Yerbindung. Die erste beschreibt einen nach aussen 
eonvexen Bogen nm den Parieto-occipital-Einschnitt and ist beim Men- 
schen stark entwickelt. Die zweite ist gewShnlich viel stis als die 
erste and oft secundiir l'~ngsgetheilt. Die hintere Interparietalbriicke 
verbindet meist zugleich die Anfangsstticke der Uebergangswindungen 
mit einander, and so kann es vorkommeu, dass die zweite Ueber- 
gangswindung start yore nnteren Seheitellappen selbst you diescr 
Brticke entspringt. 

Durch eine gerade Linie, welche das obere Ende der vorderen 
Occipitalfurche mit der Parieto-occipitalfurche verbindet, wird jede 
Uebergangswindung in einen ScheRel- and einen Occipitaltheil zer- 
legS. Eine solche Zerlegung is~ in dem Begriffe der Uebergangs- 
windung begrtindet and daher gerechtfertigt. G r a t i o l e t  dagegen ge- 
langt in seiner Beschreibung des Menschengehirnes za dem sonder- 
baren Ergebniss, dass der Occipitallappen des Menschen ,,presque 
nul", w~re, wiihrend drei m~chtige ,Uebergangswindungen" den Raum 
einniihmen, der dem Occipitallappen des Affen entspr~che. 

Der ttinterhauptslappen des Menschen ist, wenn wir uns zu seiner 
Bestimmung der oben angegebenen natfirlichen Grenzen bedienen~ eia 
drei- oder viereckiges L~ppchen~ etwa yon derselben relativen GrSsse, 
wie der des Orang and Sehimpanse, also durchaus nicht so verktim- 
inert, wie es nach der Darstellung der bisherigen Autoren den An- 

*) Das Zustandekommen einer solchen scheint dadurch begfinstigt, dass 
das im Scheitellappen befindliche Stfick der ersten Schliifenfurehe als eine 
besondere Fnrche angelegt wird -- ~o verstehe ich wenigstens die Angaben 
Eeker 's .  
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sehein hatte. Ffir die Art seiner Furehung l~tsst sich keine Regel 
aufstellen. Doch ist er mit zahlreichen secundgren Furchen versehen, 
uud da wegen der Sti~rke der ersten Uebergangswindung die Inter- 
parietalfurche fief in den Occipitallappen hinein gelangt, so verschmel- 
zen oft derartige seeundiire Furchen mit ihrem hinteren Ende und 
stellen sich entweder quer dazu, oder bilden auch eine ktinstliche Ver- 
liingerung derselben bis an die Hinterhauptsspitze. Das u 
einer durch besondere Constanz oder Tiefe ausgezeichneten queren 
Furche (Sulcus occipitalis transversus) kann ich nach meinen Befunden 
am erwachsenen Gehirne nicht bestiitigen. 

Es ist (ifters schon darauf aufmerksam gemacht worden~ dass der 
Seheitel- und Hinterhauptslappen vom Primatengehirne besondere, com- 
plicirte, Gebilde darstellen, welche eine yon dem schematischen Win- 
dungstypus abweichende Auffassung erfordern. Dies gilt jedoch nicht 
iiir den Schei~eltheil der ersten Urwindung, der sogenaanten Marginal- 
windung. Diese stellt cinfaeh die Fortsetzung der ersten Urwindung 
dar, welche in ihrer Continuit~tt nirgends eine nennenswcrthe Unter- 
brechung erleidet, sondern als ein einheitliches Ganze die Fissura 
Sylvii umsi~umt. Ebenso deutlich ist der iibrig bleibende Theil des 
unteren Scheitelli~ppchens tin anastomotischer Ast zwischen dem System 
der zweiten und der ersten Urwindung (der aufsteigende Ast der zwciten 
Schli~fenwindung). 

Die zweite Urwindung selbst aber erleidet im Scheiteltheile (dureh 
die Centralspalte) eine vollst~ndige Untcrbrechung, indem wohl tin 
Stirn- und ein Schl~fenschenkel yon ihr nachweisbar ist, dieselben abet 
nicht durch ein entsprechendes Mittelstfick direct in einander fiber- 
gehen. 

Das obere Scheitell~tppchen scheint einfach die Fortsetzung der 
dritten Stirnwindung vorzustellen, welche hier durch den bis an die 
convexe Fl~tche hinaufreichenden Pr~cuneus nach aussen gedr~tngt ist. 
Sic nimmt so den Raum ein, welcher durch das ausfallende Verbin- 
dungssttiek der zweiten Urwindung bier frei gelasseu wird. Die dritte 
Urwindung ist iibrigens im oberen Seheitell~ppchen nicht isolirt, son- 
dern mit der Balkenwindung verschmolzen, was gegen das Yerhalten 
der dritten Urwindung im Stirntheile sehr contrastirt. 

Der Occipitallappen ist, weua such vielfach gefurcht, doch als 
ein einheitliches L~ppchen aufzufassen, in welchem der Character der 
Windung vollst~tndig verloren gegangen ist. :Nur im Allgemeinen kann 
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man yon ihm sagen, dass er im Gebiete der zweiten und dritten Ur- 
windung gelegen ist. Die erste und zweite Uebergangswindnng, die 
zweite Schl~ifenwindang, die Spindel- had Zungenwindnng, welche alle 
oberfiiichlich in ihn fibergehen, endlieh noeh de r in der Tiefe der 
Parieto-occipitalfurche verborgene Stiel des Zwickels, bilden eben so 
viele Stiele, durch deren Conflux tin Organ yon hoher functioneller 
Wichtigkeit angedeutet zu sein seheint. 

Ich verzichte darauf, aus den im Vorstehenden enthaltenen ver- 
gleichend anatomischen Daten Schlfisse auf den Stammbaum des Men- 
schen zu ziehen. Das Studium eines einzelnen Organes, wenn es auch 
yon besonders hervorragender Wichtigkeit ist, ist sicher zur Entschei- 
dung solcher Fragen unzureichend. Auf die Aehnliehkeit, we]che das 
Gehirn yon Ateles in gewissen Beziehuhgen mit dem menschlichen hat, 
ist sehou oben die Aufmerksamkeit gelenkt worden; es mag erw~thnt 
werden, dass sie durch zwei andere Umsti~nde noch viel tiberraschen- 
der wird. Das Gehirn yon Ateles ist n/imlieh das einzige Affengehirn, 
welches einen dem menschlichen vollkommen analogen Zwickel be- 
sitzt, und ebenso das einzige, bei welchem die Fissura calearina yon 
tier Fissura hippocampi getrennt bleibt, wie dies beim Menschen der 
Fall ist. 

Dagegen bieten unsere Untersuchungen fiber das Urwindungs- 
system alles bisher zug/ingliche Material zur Beantwortung der prac- 
tisch wichtigen Frage: Welche Anhaltspunkte giebt es dafiir, den 
Windungsmodus eines Gehirnes als hoch oder niedrig stehend zu be- 
zeichnen? Dass die in den modernen Sectionsprotocollen fiblichen 
Urtheile fiber Windungsreichthum nieht den geringsten Werth bean- 
sprachen kSnnen, geht sowohl daraus hervor, dass der Prosee~or dabei 
nur nach dem allgemeinen Eindrucke urtheilen kann - -  so habe ich 
5fters erlebt~ dass atrophische Gehirne mit eng an einander liegenden, 
schmalen und gekr~iuselten Windungen als yon Natur windungsreiehe 
Gehirne imponirten - -  als auch aus der Unrichtigkeit des der Bear-. 
theilung zu Grunde liegenden Principes. Das Mehr oder Weniger 
yon secund~rer Furchung, welche den Windungsreichthum meist be- 
dingt, kann wohl yon der Masse der Gehirnoberfliiche, nicht aber yon 
ihrer Oesammtleistung, welche das harmonische Zusammenwirken der 
in L~ppehen und Windungen zu gewissen Einheiten zusammengefassten 
psychischen Elemente erfordert~ eine Vorstelluug geben. In dieser 
ttinsicht sind vielmehr zwei Punkte in's Auge zu fassen, welche znm 
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Mindesten in den Sectlonsberiehten yon Gehirneu Geisteskranker be- 
rtieksiehtigt werden sollten. Der erste betrifft die relative GrSsse der 
einzelnen durch nattirliehe Grenzen bestimmbaren Bezirke der Gehirn- 
oberfi~ehe, so der Stirn- and Sehl~fenwindungen, so welt sie deutlich 
abgegrenzt sind, des oberen, unteren Scheitell~ppcllens, des Occipital- 
lappens etc. In dieser tIinsieht babe ich sehon die auff/~lligsten Ver- 
sehiedenheiten in dem Umfang der Balkenwindung, des Pr/ieuneus und 
namentlieh des Zungenl~ippchens beobachtet und den Collegen demon- 
strirt. Genaue :Notizeu tiber derartige Befunde mtissten mamentlich 
in den F/illen nachgewiesener erblieher Anlage zur Geistesstiirung 
einen grossen Werth haben. 

Der andere Gesichtspunkt finder sich im Laufe meiner Arbeit 
sehon wiederholt angedeutet. Alle diejenigen Befunde im Windungs- 
typus sind yon hoher Bedeutung, welche prineipielle Abweiehungen 
vom Affentypus darstellen; so namentlieh die Ueberbrfickungen ge- 
wisser Furehen, deren Constanz am Affengehirn oben hervorgehoben 
worden ist: der Interparietalfurche, der ersten Sehl~fenfurche und~ 
fiigen wir hinzu, der Calloso-marginalfurehe in ihrem oberhalb des 
Balkens gelegenen Stirntheile. Von diesen Briicken verdienen die Inter- 
parietalbrticken eine besondere Beachtung, well sie so h~iufig sind, dass 
sic in deu normalen menschlichen Windungstypus hineingenommen 
werden mfissen. Mehrfache und oberfl/ichlich gelegene Interparietal- 
briicken sind als siehere Zeichen einer hoch stehenden, fehlende und 
unter dem ~iveau bleibende als Merkmale einer niedrigen Gehirn- 
entwiekelung zu betraehten. 

Die beigegebenen Abbildungen sind zum Theil anderen Werken 
entnommen~ zum Theil yon Herrn G ar  b s e h nach der Natu r gezeichnet. 
Fiir die ~tusserst saubere Ausffihrung der Stiehe bin ieh Herrn "Li~ho- 
graphen L a u e  zu Dank verpflichtet. 

B r e s l a u ,  ira Mai 1875. 
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Erklfirung der Abbildungen (Taft Ill--V,). 
Die Buchstaben haben in alien Figuren, ausser in Figur 1, foIgende Be- 

deutung: 
S Fissura Sylvii. 
C Centralspalte. 
0 Parieto-occipitalfurche. 
H Fissura calcarina. 

a Die Bogenfarche im Stirnlappen der Affen, erste Stirnfurche. 
b Eine secundiire Furche. 
c Die zweite Stirnfurche. 
d Fronto-marginalfurche. 
e Erste Schlii, fen- oder ParaUelfurehe. 
f Zweite Schl~fen- oder Spindelfurche. 
g Untere Occipitalfurche. 
h Dritte Schli~fen- oder Collateralfarche. 
i Interparietalfurche. 
k u 0ccipitalfurcbe. 

F i g u r  1. Gehirn eines Fuchses mit den 4 Urwindungen, nach L e u r e t .  
Unten kommt der Lobus hippocampi und der Riechlappen zum Vor- 
schein. Die beiden geraden Linien a u. b solien zwei Furchen an- 
deuten, welcbe am Primatengehirn den Scheitel yon den beiden 
Schenkeln des Urwindungsbogens trennen. 

Figur 2--9 sollen das Verhalten des Stirnlappens beim Affen und 
beim menschlichen Fftus versinnlichen. Figur 2 - - 7  sind dem Werke 
Gra t i o l e t~ s ,  Figur $ u. 9 der Abhandlung E c k e r ' s  entnommen. 
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F i g u r  2. Gehirn yon Cercopithecus Sabaeus, Seitenansicht. Im Stirnlappcn 
existiren nur zwei Furehen~ eine bogenfi~rmige mit dem oberen Ende 
nach vorn geneigte und eine etwa senkrecht gegen sie gerichtete. 
Die Centralfurche C und die untere Oecipitalfurche g entsprechen 
den beiden Linien a u. b des Fuehsgehirnes. 

F i g u r  3. Gehirn des Gibbon, Hylobates Leueiseus. Die bogenfSrmige Furche 
wird zur ersten Stirnfurehej die Furche b ist verschwunden, da- 
gegen tritt eine zweite Stirnfurche e in zwei getrennten Theilen 
auf, wie 

F i g u r  4. Ansieht desselben Gehirnes yon oben, beweist. 
F i g u r  5 u. 6. Seitliehe und obere Ansicht des Gehirns yon Ateles Beelze- 

buth. Ausser der .Bogenfurche (der ersten Stirnfurche) hat Ateles 
noch zwei Stirnfurchen e u. c,, yon denen sich nieht reeht ent- 
scheiden ]hsst, welche der menschlichen zweiten Stirnfurche analog 
ist. Der obere Theil der Fissura Sylvii geht unverkennbar in den 
Verlauf der Int~rparietalfurche fiber; jedoch sind beide Furchen 
nach G r a t i o l e t  dureh eine unter dem Niveau liegende Brticke yon 
einander getrennt. H u x l e y  leugnet diese Brfieke; das Verhalten 
des sonst analogen Gehirnes yon Lagothrix spricht aber dafar. 

F i g u r  7. Gehirn eines Orang, Seitenansieht. Die Furchen a u. c entsprechen 
denen des Gibbon, die Winduugen sind schon sehr geschl~ngelt. 
An dei" Orbitalkante findet sieh die Fronio-marginalfurche d. 

F i g u r  8 u. 9. FStushirn aus dem 8. und 9. Monute, Seitenansicht. a i s t  
das Analogon der Bogenfurehe der Affen, b das der dazu senk- 
rechten secundii~ren Furche~ c ist die zweite Stirnfurche, d die 
Fronto-marginalfurche. 

Figur 10--15 sollen die Windungen des Schliifenlappens erlhutern. 
Figur 10, 11 u. 12 sind nach Exemplaren der Breslauer anatomischea 
Sammlung~ Figur 13, 14 u. 15 naeh G r a t i o l e t  gezeiehnet. 

F i g u r  10. Gehirn yon Lemur Mongoz, Seitenansicht. Die Furehe b liegt 
dicht oberhalb tier Kante zwischen ii.usserer und unterer Flii, che. 
i ist die vollkommen ausgebildete Interparietalfurche. e ist die 
Parallelfurche. 

F i g u r  11. Gehirn yon Inuus Nemestrinus, Seitenansicht. Die erste Sehl~fen- 
windung entspringt verdeekt, so dass die Parallelfurche in die Fissura 
Sylvii fiberzugehen seheint. So verh~lt es sieh aueh bei Cercopi- 
thecus Sabaeus Figur 2. 

F i g u r  12. Dasselbe Gehirn auf die Kante gestelli. Man sieht nur noeh 1 
Furche f, die Spindelfurehe. Die Furehe g bildet die hintere Grenze 
des Schliifenlappens und trennt die zweite Sehliffenwindung in zwei 
gabelfSrmig divergirende Sehenkel. Der vordere Sehenkel ist in 
Figur 11 als Bestandtheil des unteren Scheitell~,tppchens sichtbar. 

F i g u r  13. Gehirn yon Pitheeus Inuus. 
F i g u r  14. Gehirn yea Macacus radiatus. 
F i g u r  15. Gehirn yon Cercopithecus Sabaeus. 

Basalansichten~ zeigen, wie die Furehe f, die Spindelfurehe~ unver- 
andert ihre Lage beibeh~lt, wi~hrend zwisehen ihr und der Fissura 
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calcarina It eine neue Furehe, die Collateralfurche, auftaucht. Dureh 
diese neue Furehe findet eine Trennung des breiten medial yon f 
gelegenen Raumes in eine Zungen- und Spindelwindang statt. 

F ig u r 16. Gehirn yon Cynoeephalus Antiquorum, Seitenansieht, der Breslauer 
Sammlnng entnommen. Die Zeiehnung ist kiinstlich so angefertigt, 
dass zugleich die ganze ~ussere und ein Theil der unteren Fl~che 
sichtbar ist. Die zweite Sehl~fenwindung ist secund~r gefurcht. 
Derselbe Kunstgriff ist bei den nach der Natur gezeichneten Figuren 
17~ 20, 21, 22 u. 23 angewandt. 

F i g u r  17. Gehirn yon Troglodytes Sehimpanse~ Seitenansicht~ einem Exem- 
plare der Breslauer Sammlu~g entnommen. Das Pr~parat ist nicht 
mehr gut erhalten, die Furehen abnorm eckig, im Stirntheil Arte- 
facte. Der ttinterhaupts- und Scheiteltheil ist zuverlhssig. Die 
Furche g i s t  der unteren Occipitalfurehe des Cynoeephalus (Fig. 16) 
durchaus analog. 

F i g u r  18. FStales Gehirn aus dem Anfang des 9. l~Ionats, nach B i s c h o f f  
Tafel IV, Figur 12. k ist die vordere Oceipitalfurche. 

F i g u r  19. F5tushirn aus dem Ende des 9. Monats~ nach B i sc ho f fT a fe l  IV 
Figur 13. Sowohl vordere Oecipitalfurche k als untere g i s t  deut- 
lich. Vergl. damit Fig. 9, wo die untere Occipitalfurche als ein 
nach hinten abgehender Schenkel der vorderen angelegt ist. 

F i g u r  20. Menschliches Gehirn, naeh der Natur gezeiehnet, k i s t  die vor- 
dere~ g die untere Occipitalfurche (Vergl. Fig. 16 u. 17). Diebeiden 
Uebergangswindungen sind durch Kreuze gekennzeichnet. Die zweite 
Uebergangswindung entspringt yon der Interparietalbraeke. Die Ver- 
hMtnisse des Occipitallappens sind yon seltener Einfachheit. 

Die Form des Gehirns ist schlecht erhalten~ die Details sind 
naturgetreu. 

F i g u r  21. Menschliehes Gehirn~ friseh gezeichnet. Der Stirnlappen ist nicht 
authentisch, dagegen im Schlafen- und Occipitallappen die Details 
genau wiedergegeben. Die untere Occipitalfurche g steht senkrecht 
wie bei Inuus Nemestrinus und Cercopithecus Sabaeus (Fig. 11 u. 2). 

F i g u r  22 n. 23. Genau nach der Natur gezeichnete, erh~rtete, mensehliche 
Gehirne. Figur 23 besass wohl Interparietalbracken, die aber unter 
dem Niveau gelegen waren. Die untere Occipitalfurche ist auf 
Figur 23 dutch den hinteren Schenkel der vorderen Oecipitalfurche 
vertreten. 








