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Seit einer Reihe von Jahren habe ich mir das vergleichende Studium des

Nervensystems neben der medicinischen Praxis zur Hauptbeschàftigung ge-

wàhlt. Ich lebe der Ueberzeugung, dass die Nervenlehre nur dann festen

Boden gewinnen kann , wenn man das Nervensystem erst durch aile Thier-

classen hindurch recht genau anatomisch und physiologisch erforscht hat.

Nur auf diesem Wege erkennt man, wie sich aus dem Niedern, Unbe-

stimmten und Schwachen, das Hôhere, Deutliche und Kràftige entwickelt;

die Râthsel, welehe uns eine Classe aufgibt, findet man nicht selten in einer

andern Classe gelost: ein Theil, der durch aile Gênera und Species constant

vorkommt, gibt sich uns als wesentlich und nothwendig, ein anderer, der

zuweilen vermisst wird oder allzusehr variirt, als unwesentlich zu erkennen;

durch die Reihe der Thiere sehen wir erst, wie weit sich die einzelnen

Partien des Nervensystems hinaus erstrecken, und auf welehe Enge sie sich

zurùckziehen kônnen; nicht selten ist in vollkommeneren Thieren das

rudimentàr oder verkùmmert vorhanden, was uns niedere Geschôpfe in

seiner Vollendung aufweisen, oder umgekehrt finden wir in einer niedrigern

Sphare nur Andeutungen von dem, was die hôhere Sphàre erst ganz ent-

wickelt darstellt. Darum kônnen wir niemals in einer Thierclasse, sei sie

auch noch so hoch gestellt, das Ganze des Nervensystems ùberblicken, ja
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es ist in den hôhern Classen eben desswegen, weil die hôhern Lebens-

zwecke vorherrschen, die Leiblichkeit in so fern unbegreiflicher, als uns

viele Anhaltspunkte und gleiehsam die Stùtzen weggezogen sind, vermôge

welcher allein wir einen umfassenden Gesichtskreis erreichen konnen. Ich

wùrde darum sehr gern diejenigen Thiere zuerst untersucht haben, in

denen das Nervensystem zuerst auftritt, dazu fehlte es mir aber an mancherlei

Hùlfsmitteln, besonders an den mikroskopiscbcn Instrumentent und icb musste

mich schon begnùgen , mit den untersten Wirbelthieren den Anfang zu

machen. Gleichzeitig habe ich freilich die menscbliche Anatomie und Phy-

siologie nicht vernachlàssigt, und soviel sich mir Gelegenheit darbot, auch

die hôhern Wirbelthiere erforscht; doch nur ùber die Fische habe ich die

Reihe meiner Studien bis auf einen Grad von Abgeschlossenheit gebracht,

dass ich es wagen darf , die Arbeit einer so competenten Behôrde zur Be-

urtheilung vorzulegen, als die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften zu

St. Petersburg ist. Ich bitte dièse Behôrde, dessen eingedenk zu sein, dass

ich, Trotz Neigung und Trieb, doch die medicinische Praxis nie vernach-

lâssigen durfte, so wie auch, dass mir, bei meiner Stellung im Leben und

an diesem Orte, Vieles hat entgehen konnen, was fur meine Arbeit viel-

leicht durchaus benutzt werden musste, dass mir besonders der Gebrauch

einer reichern Bibliothek abging , weshalb es mir vielleicht hier und da

begegnet ist, dass meine Ansichten, die ich fur neue halte, schon von An-

dern vorgetragen oder wohl gar schon widerlegt sind. Ich fùhle selbst die

Mangelhaftigkeit meiner Arbeit; aber weil der Gegenstand derselben zu

umfassend ist, als dass eines Menschen Kràfte ihn erschôpfen kônnten, so

hoffe ich getrost, dass man Nachsicht mit mir haben und die Arbeit, selbst

in dieser Gestalt, gùtig aufnehmen wird. An Begeisterung, an Liebe und

an Eifer fur die Sache hat es mir wenigstens nicht gefehlt, und ich glaube

auch einiges Neue und Brauchbare geliefert zu haben.

Wolmar, im September 1843.
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Ersler Theil.

Organisation des Nervensystems der Fische fur sich betrachtet.

Erstes Capitel.

Von den hàutigen Hùllen der Central-Nervenorgane.

s. i.

Nach dem Plane, den ich mir fur dièse Arbeit gemacht habe, bleibt

die Knocbenbùlle der Central-Nervenorgane von der Untersuchung ausge-

schlossen, weil ich mit derselben zu wenig bekannt bin, um den Anatomen

etwas Eigenes bieten zu kônnen. Doch soviel muss ich im Allgemeinen

davon sagen, als nothig ist, um das Verhàltniss der Gentralorgane zu dem

von den Knochen eingeschlossenen Raume zu erkennen. Bei den meisten

Fischen ist die von den Kopf- und Rùckgratsknochen gebildete Hôhle viel

geràumiger, als es fur den Umfang der Nervenorgane nothig wâre, und

es finden sich bei vielen Fischen so grosse Zwischenrâume, dass wohl drei

bis vier Mal voluminosere Theile in dieser Hôhle Platz finden wùrden;

besonders liegt das Rùckenmark in der Regel in einem weit grôssern Canal,

als sein Durchmesser ist, indem sich die Bogentheile der Wirbelbeine weit

ùber dem Rïickenmark erst schliessen, ja wohl in manchen Fischen gar

nicht geschlossen sind. Es wàre aber nicht richtig, wenn man dièse Kleinheit

der Gentralorgane des Fisch-Nervensystems im Verhàltniss zu ihrer Hôhle

fur etwas ùberall Vorkommendes erklàren wollte. Schon Arsaky *) wider-

spricht dem und fùhrt die Gattungen Scomber, Caranx, Sparus, Labrus,

Sphyraena als solche an, wo die Schàdelhôhle genau von den enthaltenen

Theilen erfùllt ist. Auch ich sah in Muraena anguilla und Gasterosteus

aculeatus , dass die Knochen des Kopfs die Centralmassen ohne zwischen

liegende sulzige Flùssigkeit eng umschlossen, und in Clupea sprattus ist

wenigstens der Zwischenraum zwischen Knochen und Nervenorganen sehr

gering. Es kann also auch nicht zur Organisation der Fische nothwendig
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sein, dass, wie B. Stilling 2
) von allen Wirbelthieren supponirt, eine

serôse Flùssigkeit zum Schutz das Rùckenmark umgebe, was auch schon

bei den Vôgeln oft nicbt Statt findet. Einer besondern Abweichung vom

Bau des Skelets gedenke ich beilàufig, dass der Amphioxus lanceolatus zwar

eine regelm'assige Wirbelsâule, abes statt des Scbàdels nur unvollstàndige

Ringe bat.
3

)

*) De piscium cerebro et medulla spinali. Ex edit. G. G. Minleri. Lips. 1836. § 18, p. 35.

— a
) Roser und W underlich, Archiv I. 1. S. 94. — 3

) Frorieps, Neue Not. XXI,

Nr. 4S7, S. 264.

S- 2.

Indem ich die membranôsen Hùllen der Gentral-Nervenorgane der

Untersucbung unterwerfe, sehe ich mich gleich bei diesem ersten Schritte

von Ungewissheit und Zweifel umgeben. Haben die Fische eine Dura

mater? — Desmoulins 1

) làugnet ibr Dasein bei den Knocbenfischen und

erklârt das, was man dafùr balten kônnte, fur das âussere Blatt der Arach-

noidea. Dagegen sagt H al 1er 2
), sie sei in einigen Fischen knorplig. Rob.

E. Grant *) spricht wie von einer sich von selbst verstehenden Sache von

der Dura mater der Fische, und Gottsche 4
) glaubt die âussere Huile,

die sich nach dem Aufbrechen des Schâdels eines Gràtenfisches zuerst dar-

bietet, mit Recht fur die Dura mater halten zu dùrfen; sie sei hàufig grau

und schwarz punktirt oder silberglànzend, oder von einem Goldschimmer

mit einem Stich in's Grùne und von verschiedener Dicke. Wenn es sich

aber findet, dass dièse getùpfelte, mit einem Pigment oder mit einem Metall-

glanz versehene Haut das Rùckenmark und die Gentral-Nervenorgane des

Kopfes unmittelbar und dicht umschliesst, dass ausserhalb derselben das

zellige Gewebe gelegen ist, was man wohl Grund hat mit der Arachno-

idea zu vergleichen, wenn wir endlich ausser jener glânzenden oder ge-

tûpfelten Haut keine andere, jene Gentralorgane noch nàher einschliessende

Membran gewahr werden, also annehmen mùssten, dass die Fische keine
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Via mater und keine Arachnoidea haben, so regen sich starke Zweifel in

mir, ob die Dura mater von den Autoren richtig erkannt sei. Ich sehe

micb hierdurch veranlasst, nur den innern membranôsen Ueberzug der

Knochenhùllen des Rùckenmarks und der Gentralorgane des Kopfs,, also

das periosteum internum bei den Fischen fur die Dura mater zu erklàren.

Dièses innere Veriosteum mag aber bei vielen Fischen dick, fest und mehr

gesondert sein; aucb sah ich in der That im Dorsch eine so beschaffene

Membran, durch welche die Gentralenden der Rùckenmarksnerven hindurcb

gehen, sehr locker den innern Wànden des Ruckgrat-Canales anliegen und

die gallertartige Masse , welche das Rùckenmark umgibt, einschliessen. In

den Halswirbeln von Cyprinus linca habe ich die Dura mater als dicke,

aber weiche Haut erkannt und von der punktirten Via mater deutlirh

unterschieden; sie stand ziemiich weit ab vom Rùckenmark und riss mit

den losgebrochenen Dornfortsatzen nicht entzwei, demi sie war an dieser

Stelle von festerem Gewebe. So berichtet. auch Retzius 5

), dass die Dura

mater von Myxine glutinosa eine dicke fibrôse Haut sei, welche au! der

Knorpelrôhre ruht. Im Kopf môchte die Dura mater oft schwinden,

wenigstens konnte ich im Dorsch an den Kopf-Centralorganen keine er-

kennen. In Cottus scorpius glaube ich sie geselien zu haben.

1) Anatomie des systèmes nerveux des animaux à vertèbres à Paris, 1825. I, p. 41, 122, 177.

— 2
) Anfangsgrùnde der Physiologie des meiischl. Kôrpers. Debers. von J. G- Hallen.

Berlin 1768, IV, 138. — 3
) Uinrisse der vergleich. Anatomie. A. d. Engl. von C Chr.

Schmidt. Leipz. 1856, S. 265. — *) Joh Muller's Archiv f. Anatomie, Physiologie u.

wissenschaftliche Med. 1833, III, S. 248,249. — 5
) Fr. MeckeJ's Archiv. 1826, III, S. 344.

$ 3.

Ehe ich in der Beschreibung der Hùllen weiter gehe, muss ich einer

Eigenthùmlichkeit gedenken, die ich im Dorsch und im Zander, und einer

andern, die ich in Cyprinus idus gesehen habe. In Gadus callarius er-

heben sich, wie in den meisten Gràtenfischen , die Bogentheile der Wirbel-

saule hoher als das Rùckenmark; hier wird aber der dadurch ùber dem
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Rûckenmark gebildete Raum nicht ganz von der Gallertmasse., sondern

grôsstentheils von einem starken, sehnigen Bande erfûllt, welches oben

von der Gallertmasse umgeben, im ganzen Wirbelcanal verlàuft, nnd in

der Mitte dem Rûckenmark selbst, nur durch eine feine Haut von dem-

selben geschieden, aufliegt; seitwàrts hindern Vorsprùnge des Bogentheils

der Wirbel inwendig das Aufliegen des sehnigen Bandes auf dem Rûcken-

mark. Dièses Band ist rund, fest und von viel kleinerem Durchmesser,

als das Rûckenmark, es ist nicht muskulôser Structur; wozu es diene, ist

mir nicht klar. (Tafel V. fig. 3. d.) Ein eben solches Band fand ich in

Lucioperca sandra. Tn Cyprinus idus schliessen sich die Bogenfortsàtze der

Wirbel nach oben gar nicht, sondern kommen nur einander sehr nah,

steigen ziemlich hoch fast parallel auf und geben sich oben wieder aus-

einander, indem sie hier einen eigenen obern Canal, weit ûber dem Rûcken-

marks-Canal, bilden, in welchem sich eine weiche, weisse, sehr gefâssreiche

Substanz befindet, weiche mit der Gallertmasse im untern Canal Zusammen-

hang hat. Es hat mir geschienen, als ob zu dieser Substanz von aussen

Nerven eindrângen und von oben mit der Gallertmasse zum Rûckenmark

herabstiegen ; sie môchte vielleicht ein Gewebe von Lymphgefâssen sein

(Tafel IX. fig. 8. 9.). J. F. Meckel 1

)
beschreibt in Petromyzon einen obern

Rûckgrats-Canal , der aber hier weiter ist als der untere, und eine weiche,

im mittlern Theil der Wirbelsàule braunrothe Masse enthàlt. Im Stôr 2
)

gibt es ebenfalls einen obern Halbcanal und in demselben eine bandartige

Substanz. In den JDiodon-krten 3
) schliessen sich gleicher Weise oben die

Bogentheile der Wirbelsàule nicht und àhneln dadurch der regelwidrigen

Wirbelspalte.

l) System der vergleichenden Anatomie. Halle 1824, I, 174 , 17S. — *) Ebend. S. 182. —
8
) Ebend. S. 213.

S- *«

Zwischen der Dura mater, weiche die Rûckgratshôhle inwendig ans-
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kleidet {% 2), und der Fia mater, welche das Ruckenmark unmittelbar

umhùllt (§ 5), befindet sich in den meisten Fischen ein sehr lockeres Zell-

gewcbe, das mit einer sulzig eiweissartigen oder gallertartigen, viel aufge-

lostes Fett enthaltenden Masse angefùllt ist. Sie scheint in verschiedenen

Fischen von sehr verschiedener Beschaffenheit zu sein, ist zuweilen klebrig,

meist durchsichtig, enthàlt in Gadus undurchsichtige kugelfôrmige Korper 1

),

die untereinander und mit den Hùllen der Nerven durch Fasern und Blut-

gefàsse fest zusammenhàngen; in der Gallertmasse sind viele Gefâsse; die

im Hecht schwàrzlich erscheinen und auch Nerven. G. H. Weber 2
) zeieh-

net Aeste der Seitennerven vom Wels ab, welche sich im Fett der Schà-

delhohle verzweigen. Es scheinen unzàhlige lymphatische Gefâsse in der

sulzigen Masse zu verlaufen. Sie ist besonders reichlich auf der hintern

und obern Flàche der Gentralgebilde vorhanden, ganz vorzùglich ùber dem

verlângerten Mark, doch zuweilen (z. B. in Gadus callarias) findet man sie

bis zum Ende des Rùckenmarks. Wo sie sehr reichlich ist, da umgibt

sie auch die untern und vordern Partien der Nervencentra, ja sie begleitet

auch wohl die Nerven, was ich in Belone longirostris sali, wo sie die Kopf-

nerven noch in ihren Knorpelcanalen einhùllt, wodurch dièse sehr dick

erscheinen, ob sie gleich an sich sehr fein sind. Bei den Storen bekleidet

sie auch ausser dem verlângerten Mark die zu denselben gehôrigen Nerven 3
).

In sehr reichlichem Maasse lagert sich dièse Gallertmasse ùber aile Kopf-

nervencentra des Sterlets, ist hier kôrnig-breiig, àusserlich grau, inwendig

gelbrôthlich , am breitesten an der Stelle, wo der Vagus in die Schàdel-

hohle tritt; nach vorn verengert sie sich dann sehr schnell; zeigt eine weis-

sere Farbe und geht in die schwarze Membran ùber, welche hinten die

Kopfcentralmassen bedeckt; ganz deutlich verzweigen sich viele Gefâsse und,

wie es scheint, auch Nerven in der Masse. In Belone longirostris beginnt

sie da, wo das Ruckenmark in das verlângerte Mark ùbergeht, indem es
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sich etwas nach unten biegt, ist fast kornig, bis 1 Linie dick, von einer

Menge Gefâsse durclizogen. Im Aai ist diess Gebilde ausserordentlicb ge-

fâssreicb, dicht, fast markig, auf dem kleinen Hirn ara slàrksten, nach vorn

schwâcher und dùnner werdend. Sebr reichlich ist dièse Masse in der

Kopfhôhle von Gadus callarias, wo sie von den vielen in ibr verlaufenden

Blutgefassen ein rothes Ansehen hat. In Cotlus scorpius gleichfalls, hier

sammeln sich ihre Zellen nach aussen zu einer weichen, ziemlich dicken

Haut, welche die Nervencentra umgibt. Bei Lucioperca sandra ist die Ge-

gend der kten Hôhle mit einer breiten, dicken, olichten, sehr gefâssreichen,

rothen Gallerte bedeckt, die sich nur schwer vom Mark trennen làsst, und

mit der dunkelschwarzen Membran, welche die kte Hôhle verschliesst, in-

nig zusammenhângt. Dièse Gallertmasse ist sehr schwach und dùnn in

Cyprinus tinca , in Clupea sprattus , in Clupea harengus und nach Fr. Tie-

demann 4
) in Trigla adrialica. Sie fehlt in Gasterosteus aculeatus und

Petromyzon Jluvialilis , doch beschreibt sie Desmoulins 5
) in den Lampre-

ten. Die von Arsaky §. 1. citirte Stelle scbeint zu beweisen, dass sie auch

in Scomber, Caranx, Sparus, Labrus , Sphyraena fehlt. Es scbeint rnir kei-

nem Zweifel unterworfen zu sein, dass dièses Zellgewebe mit der enthalte-

nen sulzigen Masse die Arachnoidea darstellt, was auch Grant"), Solly 7

)

und Zagorsky 8
) annehmen. Dass es, wie Bergmann 9

) vermuthet, die

Rindenmasse des Gehirns ersetze, ist ein verfehlter Gedanke. Dièse Arach-

noidea muss vielen Verànderungen unterworfen sein, nach dem Alter, nach

der Jahreszeit, nach der Lebensweise, und dièse Veriinderungen môchten

mit der Wandelbarkeit in den Gentralinassen selbst (I. §. 67.) in Einklang

stehen. — In Gasterosteus aculeatus sah ich vorn, vor den Lobi optici und

olfactorii, ein blàulichweisses, dem Anschein nach markiges Epithelium sich

nach den musculôsen und membranôsen Hùllen des Sehnerven berabsenken,

welches wahrscheinlich zur Arachnoidea gehôrt. Das Ligamentum denticu-

latum beschreibt Stannius 10
) beim Stôr.
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*) Monro ùb. d. Structur u. Verriclit. des Nervensystems, Cap. 20, S. 43. Treviranus
Biologie I, 293, 296. — 2

) Meckel's Archiv 1827, II, S. 306. Tab. IV. Fig. 23, 13. —
3
) Zagorsky de syst. nerv. pisc. p. 11 — 4

) Meckel's Archiv II, 1, S. 103. — s
) Anat.

des Syst. nerv. I, 173 — 177. — 6
) Umrisse S. 73, 78, 263. — 7

) The human brain.

London 1836, p. 72 — 8
) De sjstemate nerveo piscium. Diss. Dorp. Liv. 1833, p. 8. —

9
) Mùller's Archiv 1841, II und III, S. 166. — 1°) Symbolae ad anatomiam piscium.

Rostockii 1839, p. 34, §. 28.

S. 5.

Die Pia mater mochte oft mit der Arachnoidea eins sein, weni^stens

ist in manchen Fischen keine Unterscheidung moglich und in eini^en lie-

gen die Centralnervenorgane, wenn man den gallertartigen Zellkôrper (§. h.)

weggenommen hat, nackt zu Tage. In der Mehrzahl ist die Pia mater eine

feste, fibrôse, gefâssreiche Haut, welche das Rùckenmark und das verlàn<>erte

Mark unmittelbar umschliesst und sich dadureh auszeichnet, dass sie zur

Pigmentbildung neigt; in mehreren Fischen ist die vierte Hôhle von einem

schwarzen Blatt der Pia mater bedeckt, z. B. in Acipenser ruthenus, Lu-

cioperca mndra u. a. Sie hat im Hecht in der Gegend des verlân^erten

Marks ausserbalb eine schwarze Farbe, die nach hinten in schwarze Làn^s-

Iinien ùbergeht, mit denen das Kùckenrnark gezeichnet ist. Solcher

Làngslinien zàhlte ich in Cyprinus brama drei, welche den Làngsfurchen

an der hintern Flàche des Rùckenmarks selbst entsprechen. In Belone lon-

girostris sah ich die Pia mater silberglânzend , auf dem verlàngerten Mark

fein schwarz punktirt, nach dem Rumpf hin dièse Punkte seltner und weiter

von einander abstebend. Im gemeinen Aal ist sie glànzend weiss, uberall

schwarzgrùn punktirt, ohne Linien. In Cyclopterus lumpus sah ich bis ans

Ende des Rùckenmarks seine weiche Haut schwarz punktirt, zuletzt breitet

sich dièse Membran, indem sie sich in Fasern zertheilt, strahlenfôrmig aus.

In Blennius viviparus bildet die Pia mater auf der Ue.n Hôhle ein sehr ge-

fàssreiches Blatt, welebes sehr dem analogen Gebilde in den Amphibien

gleicht. In Lucioperca sandra ist die Pia mater des Rùckenmarks mit sehr

vielen und ziemlich grossen schwarzen Punkten besàt, die zu beiden Seiten

Mém. des sav. êtrang. T. V. 3g
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eine fast ganz schwarze Fârbung dieser Membran bewirken: sie geht in das

oben erwâhnte schwarze Blatt der vierten Hôhle ùber, welches hier so

stark mit dem Mark verwachsen ist, dass man es kaum abziehen kann,

ohne das Mark zu verletzen. Auch in Cyprinus tinca ist die Pia mater

durch Punkte so geschwàrzt, dass man das Rùckenmark schon in seinem

Canal, ehe dieser aufgebroehen, durchschimmern sieht ; dièse Punkte sind

noch in den letzten Schwanzwirbeln erkennbar, doch zuletzt merklich blas-

ser; auf dem verlàngerten Mark werden die schwarzen Punkte seltener und

hôren endlich auf. In Myxine glutinosa fùllt die Pia mater den Ventriculus

quartus mit einer Menge Runzeln aus. Vor den Halswirbeln heftet sich

oben an die Pia mater ein Bogenknorpel, von jeder Seite aus dem Laby-

rinth herkommend, wodurch das verlangerte Mark der Fische in innigere

Beziehung zum Gehôrorgane kommt, als bei andern Thieren.

S. 6.

Vergleichen wir dièse hàutigen Hùllen des Fischnervensystems {%%. 1 — 5.)

mit denen der andern Wirbelthiere, so sehen wir, dass sie sich ganz an-

ders verhalten. Gerade die festeste Huile, die harte Hirnhaut , ist hier

mehr aïs ein Periosteum, denn als eine eigentliche Huile der Nervenorgane

zu betrachten, ja sie môchte manchmal ganz fehlen. Im Gegentheil ist

aber die in den hôhern Glassen nur ein feines durchsichtiges Hiiutchen

darstellende Arachnoidea , welche auch nur lockere Zellen bat, in den Fi-

schen oft zu einem ausserordentlichen Volumen entwickelt, enthalt eine

Menge ôlichter sulziger Flùssigkeit und ist mit Blutgefassen und, wie es

scheint, auch mit Nerven versehen. Die Pia mater aber hat wieder durch

ibre Pigmentbildung und durch ihre innige Beziehung zum Ventriculus

quartus mehr Analogie mit derjenigen der Amphibien, weil sie jedoch an

den imrigen Kopfnervencentren oft so schwach entwickelt ist, so steht sie

derjenigen in den hôhern Thieren nach, wo sie immer ein so starkes Ge-
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fâssnetz enthalt. Dièse Beschalïenheit der membranôsen Hùllen bei den Fi-

schen scheint einestheils anzudeuten, dass hier weniger Abgeschlossenheit

und weniger vollkommene Entwickelung dieser Centralorgane statt findet,

anderntheils aber, dass ein grôsserer Wechsel in der Bildung vprgeben

kann. — Ehrenberg 1

) hat im Hinterbaupt der Flussfisehe Krystalle von

kohlensaurem Kalk entdeckt, was ebenfalls ein Beweis fur ausgedehnteren

Stoffwechsel in diesen Organen der Fische sein môcbte. — Endlich muss

ich bei den hâutigen Hùllen der Centralorgane des Fischnervensystems

erwàhnen, dass sie auch ein Flimmerepitbelium haben 2
), und, cla dasselbe

besonders in den Hôhlen der Centralorgane geseben ist, so môchte es der

Arachnoidea angehôren.

l) Froriep's Notizen, XXXVII, Nr. 811, S. 296. — 2
) G. Valentin in seinem Reper-

torium fur Anatomie und Physiologie, I, 1, u. 2, S. 258.

Zweites Capitel.

Vom Fischriickenmark im Allgemeinen

'§. 7.

Indem ich zur Beschreibung der Centraltheile des Fischnervensystems

ubergehe, gedenke ich vorlàufig der Schwierigkeiten, welche sich hier der

Untersuchung entgegenstellen. Eins der grôssten Hindernisse fur eine gute

Beschreibung ist, dass die Namen und Vorstellungen von den Centralor-

ganen des Fischnervensystems so sehr verschieden bei den Schriftstellern

sind, dass dachirch die Begriffe verwirrt werden und man oit nicht weiss,

wofùr man einen Theil erklàren und mit welchen Theilen hôherer Thier-

classen man ihn der Function und Bildung nach gleichstellen soll. Dann

sind aber auch die Organe in diesen Thieren nicht allein ausserordentlich

variabel^ verschieden gestaltet^ bald fehlend, bald ùberzâhlig, bald eng an-

einander gerùckt, bald weit auseinander gezogen, bald in die Lange, bald

in die Breite oder Tiefe gehend, sondern auch in den der àussern Bildung
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nach scheinbar sehr nah verwandten Familien und Species so ungleich

gebildet, dass bei der grôssten àussern Aehnliehkeit, doch die innere Bil-

dung keineswegs ùbereinstimmt 1
). Die Eintheilung der Fische nach Ord-

nungen, Familien und Gattungen hat nach der bisherigen Weise der iNa-

turforschung nur nach solchen Theilen gemacht werden kônnen, die in

der Fischorganisation sehr unwesentlich sind, nach dem Skelet, nach den

Flossen, nach den Schuppen. Dadurch sind Fische Nachbaren im System

geworden, welche ihrer innern Organisation nach sehr weit von einander

hàtten gerùckt werden sollen , und andere von einander getrennt , welche

innerlich sehr analog gebaut sind. Diess erschwert die Deutungen und

macht in den Bestimmungen nicht allein misstrauisch sondern auch schwan-

kend. Da solche Unsicherheit besonders in Rùcksicht auf die Kopftheile

des Fischnervensystems herrscht, so scheint es mir am zweckmàssigsten zu

sein, nicht mit ihnen, sondern mit dem Rùckenmark den Anfang zu ma-

chen, wo in der Bestimmung nichts Zweifelhaftes ist; das Verfolgen des-

selben bis in die Kopfcentra wird die Deutung mancher der letztern erleich-

tern und klarer machen.

l
) Wenzel de penitiori structura cerebri p. 18 u. f. — Serres Anat. Comp. du cerveau.

Discours prélim, p. X; T. I, p. 183 u. f.

$. 8.

Zu der allgemeinen Untersuchung ùber das Rùckenmark gehort : das

Vorkommen, die Gestalt, die Grosse und die Bildung. Was zunàchst das

Vorkommen des Rùckenmarks in dieser Classe anlangt, so fehlt dièses Or-

gan bei keinem Fisch. Desmoulins 1

) behauptete freilich, in Telrodon

mola (Orthagoriscus) sei keins vorhanden; man sieht hier aber nicht bloss

die Seitenwànde des vierten Ventrikels, sondern hinter dem Calamus scrip-

torius noch einen, freilich kurzen Conus , der durchaus fur nichts anderes

gehalten werden kann , als fur das Rùckenmark selbst
2
). Garus hait sogar

dafùr, dass das Rùckenmark von Tetrodon mola seiner Bildung nach ùber,
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nicht unter dem Rùchenmark anderer Fische stehe 8
). In der Regel ist das

Rùckenmark von allen Gentralgebilden des Nervensystems bei den Fischen

an Masse der bedeutendste Theil. Ausnahmen machen davon der schon

erwàhnte Orthagoriscics mola und der Lophius piscalorius , wo das Rùcken-

mark schon vor dem 8ten Wirbel (von vorn gerechnet) aufhôrt 4
). In Am-

phioxus lanceolatus soll nach Goodsir 5
) das Rùckenmark das einzige Cen-

tralorgan des Nervensystems sein, Rud. Wagner 6
) aber statuirt, dass das

vorderste Ende des Rùckenmarks eine wahre, wenn auch unvollkommen

entwickelte Medulla oblongata sei.

*) Anat. des Sjst. nerv. des animans à vert, I, 144, II, 480. — 2
) Arsaky de pisc. cer. et

medulla sp. p. 4, Tab. III, Fig. 10. — 3
) Car us Vers, ciner Darstellung des Nervensyst.

127, 128. — 4
) Leuret Anat. Comp. des Syst. nerv. p. 82. — 5

) Froriep N. Not

XIX, Nr. 401, S. 70. - 6
) Lehrb. d. Physîol. 5te Aufl. § 397, S. 481, 482.

S- 9-

Das Fischrùckenmark erstreckt sich bei den meisten Fischen als ein

solider Strang bis in die Schwanzwirbel hinein und hôrt in der Schàdel-

hôle mit den Ausstralungen des verlàngerten Marks auf. Es hat in der

Regel eine mehr platte Gestalt als in den hôhern Thierclassen und ver-

schmàlert sich nach dem Schwanz hin sehr allmàhlig. Diejenigen Anschwel-

lungen, welche in den vollkommeneren Thieren die Gegenwart der Extre-

mitàten anzeigen, die Lenden - und Armanschwellung, sind schwer zu

erkennen , ich habe sie aber in Pleuronectes Jlesus, Salmo trutta, Cyclopterus

kimpus, Cyprinus idus, Blennius viviparus, Cyprinus brama und Sturio ru-

thenus gesehen, meist nur in der Schwanzregion, dagegen im Aal vermisst.

Nach Leuret 1

) hat das Rùckenmark des Aals Anschwellungen , welche

nicht mit den Ganglien der Gliederthiere zu vergleichen, sondern das Ré-

sultat „d'une sorte de froncement de cet organe" sein sollen , indem bei

der grossen Biegsamkeit der Wirbelsâule und bei dem Mangel an Elastici-

tàt des Rùckenmarks die Fasern dièses letztern gefaltet sein mussten , da-
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mit sie nicht zerreissen ; diess ist gewiss eine unrichtige Vorstellung. Es

koinmen Boispiele vor., dass bedeutenden Bewegungsorganen , z. B. den

orossen Flossen von Cottus scorpius , von Exocoetus exsUiens'
1

) keine An-

schwellung entspricht ;
derselbe Fall ists mit den grossen Bauchflossen

der sicb so schnell bewegenden Chimaera monstrosa 5
). Dièse Anschwellun-

gen scheinen sicb ùberhaupt mehr auf die hintern oder sensoriellen Strànge

zu bezieben
4
) und finden sich auch nur da, wo bedentende Sinnesnerven

zum Rùckenmark hinzutreten. Icb sab in Cyprinus brama (wahrscheinlich

an einem jungen Exemplar) bei jeder Vereinigung des hintern Centralen-

des der Rùckennerven mit dem Rùckenmark eine deutlicbe Anschwellung.

Auch in
1

Gadus callarias, Coltus scorpius, Blennius viviparus bat das Riicken-

mark, so weit es in den Schwanzwirbeln verlàuft, bei jedem Nervenpaar

eine kleine Anschwellung. Bei Cyclopterus lumpus sah Zagorsky 5
) an

allen Stellen, wo die Rùckenmarksnerven hinzutreten eine Anschwellung.

In Cyprinus carpio fand Leur et 6
, ) der sonst aile Anschwellungen làugnet,

bei jedem hintern Centralende der Nerven „dans l'épaisseur de la moelle''

ein Ganglion. An dem sehr kurzen Rùckenmark von Orlhagoriscus mola

werden an der Hinterseite durch Einschnitte Anschwellungen hervorge-

bracht 7
). Bei den Pe/romjzon-Arten und bei Myxine glutinosa ist das Rùk-

kenmark grosstentheils vôllig bandartig geformt 8
). Im Allgemeinen steht

das Rùckenmark in den Knorpelfischen hinter der Bildung der Centralor-

gane des Kôpfs weiter zurùck als bei den Gratenfischen.

') Anat. Comp. p. 81, 90. — 2
) Arsaky 1. c. p. 6. — 3

) Valentin in Miiller's Archiv

1842, I, 54, 43. — 4
) Arsaky 1. c. p. 7. Desmoulins scheint mir den Zusammenhang

der kngelfôrraigen Anschwellungen mil den vordern Stràngen des Rùckenmarks in den

Squalus-Arten nicht erwiesen zu haben. Anat. des Sjst. n. I, 147. — 5
) De Syst. nerv.

pisc. p. 14, — 6
) Anat. Comp. p. 89, 92. — 7

) Carus Zootomie, 2te Aufl. 1854, Tab. IX,

Fig. VIII. — 8
) Burdach vom Baue u. Leben des Gehirns. Leipz. 1819, I, 257. —

Carus in Meckel's Archiv H, 4, S. 602, 603. Zootomie §. 295. — C. A. S. Sehultze
in Meckel's Archiv IV, 4. S. 54o. — Retzius in Meckel's Arch. 1826, III, 59o.
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S- 10.

Das Fischrùckenmark hat eine obère und eine imtere Làngsfurche, die

obère, welche Leur et Sillon médian spinal nennt, ist tief ; ich habe sie in

Gadus callarias bis zum Endknoten verfolgt. Die untere, welcbe Leur et

Sillon médian fulcral nennt , ist flacher. Man kommt in beiden Furchen

auf graue Substanz und -in mehreren Fiscben auch auf Querfaserung. Letz-

tere lâugnet Leuret 1

), er meint ùberbaupt, dass das Rùckenmark der

Fische nur aus Lângsfasern besteht, und wenn bei Tetrodon mola kein

Rùckenmark vorhanden, so sei diess nichts Besonderes, indem dieselben

Nervenfasern , welche in andern Fiscben zu einem Strang vereinigt und

ohne Scheiden verlaufen, bier nur gesondert und mit Neurilem -verseben

seien. Es giebt aber bestimmt im Fischrùckenmark Querfaserung und Te-

trodon (Orthagorscus) mola ist auch nicht ohne Rùckenmark. Die graue

Substanz sprechen den Fischen Desmoulins 2

) und Gruveilhier 3
) ab.

Ersterer hat in dreissig Gattungen von Fischen, von welcben er oft \ - 5

Arten untersuchte , hinter dem kten Ventrikel im Rùckenmark niemals

graue Nervenmasse gefunden. Es ist freilich in den Fischen kein solcher

Unterschied zwischen grauer und weisser Malkmasse, aber sicherlich fehlt

ihnen jene nicht, man erkennt sie bei frischen Exemplaren nicht nur im

Gentrum, sondern auch in den Seiten des Rùckenmarks , sie ist weniger

faseiùg, mehr granulirt als die weisse 4
). Autbewahren in Branntwein oder

Spiritus verwischt die Unterschiede. In den Petromyzonten ist das Rùcken-

mark dehnbar elastisch, halbdurehsichtig, gallertartig, opalisirend; doch sah

ich in Ammacoeles deutlich auch weisse Lângsfasern. Desmoulins 5
)

sagt

von dem Pricken-Rùckenmark, es gleiche im Màrz , April und Mai dem

Gummi elasticum an Zâhigkeit, im December zerreisse es bei der geringsten

Ausdehnung; im Fruhling sei es so saftig und weich, dass es, auf eine

Glasplatte ausgebreitet, in wenig Stunden verdunstet, wo dann nur drei

lange Fàden von fast geoinetrischer Feinhcit nadibieiben; in Alcohol aber
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erhalte es sich mehrere Jahre unveràndert, hier seien die Lângsspalttin fast

gar nicht zu erkennen. Nach neuern Beobaehtungen ist anch in den Pe-

tromyzonten die faserige Sîructur des Rùckenmarkes anzunehmcn: Joli.

Mùller 6
) beschreibt verschiedene Fasern, bandartige, die in keinem an-

dern Fische vorkommen, vvelche durchsichtig, ohne Anschwellungen, blass,

nicht in Rôhre und Inhalt geschieden sind, und parallèle Rânder haben,

und andere feinere und ganz feine Fàden Vielleicht gehôren letztere dem

sympathischen Système an. Die keulenfôrrnigen Korper mit Fortsàtzen,

welche Joh. Mùller 7
) im Rùekenmark eines in Weingeist aufbewahrten

Pelromyzon fand und mit Gewùrznelken vergleicht, sind wohl mit den

gestielten Ganglien - Kugeln Purkinje's identisch. G. Valentin 8
) ver-

gleicht das Rùekenmark der Chimaera monstrosa, seiner bandartigen Form

und seiner grossen Elasticitàt wegen, mit dem der Pricke; das Exemplar,

an welchem dièse Beobachtung gemacht wurde, war aber seit Jahren in

Weingeist aufbewahrt worden. Er fand in diesem Fisch im Rùekenmark

eigenthùmliche platte, gestreifte Fasern 9
). Die Gegenwart varikôser und

knotiger Fasern- wird jetzt von den Physiologen verworfen 10
). — Am

verlângerten Mark ist die faserige Structur der weissen Markmasse

deutlicher.

J
) Anat. Comp. des Syst. nerv. p. 89, 90. — 2

) Anat. des Syst. tierv. I, 14S. — 3
) Anato-

mie descriptive. Paris 1838, IV, 600. — 4
) Leuret's Anat. Comp. p. 91. — 5

) Anit. des

Syst. n. I, 177 — 179. — 6
) Jahresbericht ùber 1836 im Archiv 1837, III, p. IV. —

7
) Archiv 1837, p. XVII. J. Henle in Sômmering v. Bau des m. K. VI, 790. — 8

) Mùl-

ler's Archiv 1842, I, 34. — 9
) Sômmering's Hirn- und Nervenlehre. Lpz. 1841, S. 114.

Anm. — 1°) J. Henle in Sômmering. Lpz. 1841, VI, 778.

S- H.

Nach dem Zeugniss der Anatomen verlàuft im Innern des Rùckenmarks

fast aller Fische der Lange nach ein Canal, der sich in die kte Hôhle

ôffnet. Er ist in der Regel von rundlicher Form nnd sehr kleinem Durch-

messer, verschwindet auch wohl ganz, wenigstens habe ich ihn oft nicht
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entdeeken kônnen: er mag wohl ùberhaupt nur in jùngern Individuen zu

findcn sein. Er ist nicht bloss der Boden der hintern Làngsspalte , wie

Leur et 1

) annimmt: „si l'on écarte les bords du sillon spinal, on découvre

un canal , qui règne dans toute l'étendue de la moelle et qui commence

au quatrième ventricule. Par cette préparation qui na déchiré aucune

partie nerveuse, on arrive directement dans le canal de la moelle." Es

giebt aber unter dem Boden der Spalte nocb einen Canal. In Petromyzon

marinus vermisste Burdach 2
) den Canal im hintern Theile des Rùcken-

marks, avo es bandartig ist, und fand ihn nur im vordern Theil, wo das

Rùckenmark eine mehr rundliche Form hat. In Raja torpédo betrâgt sein

Durchmesser beinab den dritten Theil des Rùckenmarks, und seine Gestalt

wird dadurch kreuzfôrmig., dass inwendig an seinen Wânden zu beiden

Seiten 3 Wùlste hervorragen, von denen die obère und unfere in den bei-

den Lângsfurchen an einander liegen; so kehren in der Mitte k Erhaben-

heiten ihre Convexitât einwàrts und zwischen denselben befinden sich k

Gruben, welche eben den kreuzfôrmigen Canal bilden. Nach Arsaky 3
)

ist dieser kreuzformige Canal in Raja torpédo von keiner Lage grauer

Substanz ausgekleidet, aus welcher in allen andern Fischen die Wànde des

Canals bestehen. Der Canal ist mit einer glatten durchsichtigen Haut ùber-

zogen, wahrscheinlich einer Fortsetzung der Arachnoidea; er enthàlt eine

wàssrige Flùssigkeit. Ausser diesem mittlern Làngscanal giebt es im

Fischrùckenmark keinen weiter und die Annahme (Gall's) zweier Seiten-

canàle ist zu verwerfen.

l) Anat. comp. du syU. nerv. p. 80. — 2
) Vom Baue u. Lebep des Gehirns, I, 2S7. —

3
) De pisc. cerebr. §. S, p. 8 — 10.

S. 12.

Was das Zerfallen des Fischrùckenmarks in verschiedene Strànge anbe-

langt, so haben die vergleichenden Anatomen sich darùber sehr verschie-

den geâussert. Bùchner 1

) sagt, das Rùckenmark bestehe aus vier Stràn-

Mém. des sav, étrang. T. V. 57
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gen, von denen die obern mehr als die untern entwickelt sind. Serres*)

spricht von vordern und hintern Pyramiden, die er von den Seitenstràngen

unterscheidet , doch scheint er dièse Pyramiden nur beim verlàngerten Mark

anzunehmen. Die meisten Schriftsteller erwàhnen keiner andern Spalten

oder Furchen, als der vordern (untern), und hintern (obern); Arsaky 8
)

aber beschreibt an Telrodon mola Seitenspalten des Rùckenmarks, bei Za-

gorsky 4
) heisst es: „minus distincti sulci etiam in lateralibus medullae spi-

nalis faciebus observantur , qui columnas ejus superiores ab inferioribus sépa-

rant" , und Leuret 5
) nimmt , ausserdem bei den Làngsspalten noch 3 seit-

liche an, die aber nicht so tief gehen und daher auch nicht so deutliche

Strânge im Riickenmark begrenzen, ausgenommen die hintere Mittelleiste :

„Jaisceau spinal médian", welche in allen Fischen zu erkennen ist und nach

vorn den Calamus scriptorius bildet; die untere und àussere Seitenspaltt

sind oft gar nicht zu erkennen; so besteht nach Leuret das Rùckenmark

der Fische aus 8 Stràngen. Bei vielen Fischen làsst sich deutlich neben

der Mittelspalte eine Linie oben erkennen, wo die hintern Gentralenden,

und eine Linie unten, wo die vordern Gentralenden der Nerven sich mit

dem Riickenmark verbinden; es ist also mit Grund anzunehmen, dass sich

hier zwischen diesen Linien und der Mittelfurche ein besonderer Strang

jederseits vorn und hinten bis in die Schwanzpartie hinein erstreckt; erkannt

habe ich dièse Nebenlinien bei Clupea harengus, Gadus callarias, Lota vul-

garis, Cyprinus idus und Cobitis fossilis. Hierzu kommt, dass am verlân-

gerten Mark bald untere (vordere) Pyramiden (z. B. deutlich in Clupea ha-

rengus, CL sprattus, Gasterosteus aculealus, Gadus callarias, Lota vulgaris,

Cyprinus idus, Cypr. tinca, Cyclopterus lumpus), bald obère (hintere) Pyra-

miden (z. B. Cyclopterus lumpus , Salmo trutta) nicht allein hinter dem vier-

ten Ventrikel vorhanden sind, sondern sich auch weiter nach dem ausser-

halb der Schadelhôhle befindlichen Rùckenmark fortsetzen. In diesen Fi-

schen hat man also sechs weisse Strànge zu unterscheiden, zwei vordere
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Mittelleisten oder Pyramidalstrànge, zwei hintere Mittelleisten oder Pyra-

midalstrànge (dièse 4- Strànge sind schmal) und zwei dicke, starke Seiten-

strànge, welche im verlàngerten Mark zu den Strickkôrpern ùbei'gehen.

Zwischen diesen 6 weissen Stràngen, ist die graue Markmasse, meist in

kreuzfôrmiger Gestalt eingeschlossen; sie ist nach hinten und oben stârker

angehàuft und reicht in den Linien, welche durch Anlegen der Nervenen-

den bezeichnet werden, beinah bis zur Oberflàche 6
). Doch ist wohl zu

merken, dass, wenn auch sechserlei Elemente im Rùckenmark vorkommen,

dièse doch weniger geschieden und fester an einander geklebt sind, als

dies in hôhern Thieren gefunden wird.

l
) Valentin's Repertorium III, 1, S. 83. — 2

) Anat. Comp. II, 183, 204, 205. — 3
) De

vise, cerebro p. 4. — 4
) De syst. nerv. pisc. p. 13. — 5

) Leuret's Anat. comp. du sjst.

nerv. p. 81, 83. Nr. 7. — 6
) G. C Carus Vers, einer Darst. des Nervensyst. S. 129.

%. 13.

So verhâllt sich die Sache aber gar nicht in allen Fischen. Man findet

in manchen Fischen nur einfache Centralenden der Rùckenmarksnerven,

was mir bei Coltus scorpius und Pleuronectes Jlesus begegnete. In andern

sah ich zwar doppelte Centralenden, sie begaben sich aber nicht in beson-

dere obère und untere Nebenlinien, sondern hefteten sich vag und in meh-

reren unbestimmten Reihen an das Rùckenmark ; solche Beschaffenheit

kommt in den Petromyzonten, nach meiner Beobachtung auch in Muraena

anguilla und in Blennius viviparus vor. In Lucioperca sandra konnte ich

sogar nur untere Centralenden gewahr werden, doch mag hier die Beob-

achtung mangelhaft gewesen sein, indem die obern Centralenden entweder

so fein waren, dass sie frûhzeitjg abrissen oder so weit nach oben in die

Rùckgradshohle sich einsenkten, dass ich sie dort nicht gesucht habe. End-

lich beohachten die Fasern eines und desselben Centralendes gar nicht

einerlei Richtung, etwa nur nach vorn, oder nur im rechten Winkel zum

Rùckenmark tretend; in Lota vulgaris (Tafel XII. Fig, 5, Xk1) und in Cy-
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prinus tinca (Tafel X, Fig. 6, 10.), sah ich dass die hintern Gentralenden

ihre Fasern sowohl nach vorn als nach hinten ausbreiteten; ob diess sich

mit den vordern Gentralenden auch zuweilen so verhàlt, vermag ich nicht

anzugeben. Nach diesen Bemerkungen zu schliessen herrscht eine grosse

Verschiedenheit im Bau des Riickenmarks und es môchte wirklich Fische

geben, wo jederseits nur zwei weisse Strânge, ein obérer und ein unterer,

das Rùckenmark constituiren, zu welchen nach Arsaky (s. den vor. %,

Citât. 3.) Tetrodon mola, und nach Stannius 1

) Acipenser slurio auch ge-

hôren. Dieser Umstand ist von grosser Wichtigkeit und es wàre verdienst-

lich, wenn geschickte Anatomen dièses Verhalten der Gentralenden im

Fischnervensystem deutlich und an allen von ihnen untersuchten Fischen

auseinandersetzen wùrden. Vielleicht ergâbe sich dann eine Ordnungsver-

schiedenheit der Fische darin, dass die eine Ordnung vier weisse Rùcken-

markstrànge mit bloss seitlichen Gentralenden der Rùckmarksnerven, die

andere Ordnung aber sechs weisse Rùckenmarkstrânge mit obern und un-

tern Gentralenden der Rûckenmarksnerven hat.

l) Symbolae §. 28, p. 33.

Drittes Kapitel.

Von den versehiedenen Regionen des Fischrùckenmarks.

S- H-

Nach der Betrachtung des Fischrùckenmarks im Allgemeinen folgt nun

die der einzelnen Regionen desselben. Zuerst von der hintern Partie oder

Schwanzregion, welche in andern Thierclassen die Cauda equina mit dem

Endfaden ist. Wenn wir denjenigen Theil des Fischleibes Schwanz nennen

mùssen, der hinter dem After befindlich ist, folglich auch die darin ent-

haltene Abtheilung des Riickenmarks zur Schwanzregion zàhlen mùssen, so

fâllt es in die Augen, dass sie sowohl an Masse als an Extension die Cauda

equina anderer Thiere ùbertrifft , und weil in vielen Fischen in den
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Scliwanzwirbeln das Ruckenmark ebenso anschwillt,, wie diess in den hô-

hern Thieren in den Lendenwirbeln und dem Kreuzbein gescbieht (§. 9.),

den Fischen aber Kreuzbein und eigentliche Lendenwirbel fchlen , so ist

wohl anzunehmen, dass der Scliwanz der Fische auch das Kreuz und die

Lenden in sich aufgenommen habe, dass also am Fiscbrùckenmark die

wirkliche Schwanzregion auch noch die Lumbaranschwellung entkalte.

Eine eigentliche Cauda equina haben die Fische nicht, nur in Tetrodon

mola (Orthagoriscus) bilden aile Rùckenmarksnerven zusammen etwas Aehn-

Iiches
1

). Nach Arsaky 2
) schwillt das Ende des Fischrùckenmarks fast im-

mer in ein Knôtchen an. Bei Gadus morrhua endigt das Ruckenmark am

Schwanzende in einem Bulbus 3
). Im Hecht sah Zagorsky 4

) eine Endan-

schwellung. Schlemm und d'Alton 5
) beschreiben beim Zander eine

rundliche ganglienartige Anschwellung am Ende des Rùckenmarks. Ich

sah in Lucioperca sandra das Ruckenmark sich allmàhlig zu einem ziem-

lich dùnnen Faden verschmàlern und dann mit einem nach unten gerich-

teten, harten Knôtchen von der Grosse eines Mohnsamenkorns endigen.

In Cyprinus tinca vvindet sich das Rûckenmarkende etwas aufwàrts ; etwa

3 — \ Wirbel vor dem Ende bat es eine pfriemenfôrmige lânglige An-

schwellung; das Ende selbst ist spitz und hier begeben sich die Gentral-

enden der Nerven in einem spitzen Winkel zum Mark. In Cyprinus brama

besteht das Ende aus einem \
i

/2
— 2 Linien messenden, làngligen, har-

ten, fast knorpelartigen Knoten, der oben etwas concav, glatt, roth, unten

schwielig, hôckrig, rauh, weiss ist, und zu beiden Seiten das letzte Paar

der Rùckenmarksnerven aufnimmt. Fast ebenso beschreibt es E. H. We-

ber 6
) an Cyprinus carpio. Bei Cyprinus idus aber habe ich keinen End-

knoten gesehen, obgleich ich das Ruckenmark bis in den letzten Schwanz-

wirbel als soliden Strang verfolgt habe; hier zeigt das Ruckenmark in den

vordersten Scliwanzwirbeln eine sehr allmàhlig zu- und ebenso allmàhlig

abnehmende Anschwellung, welche mit eirser àusserst feinen Spitze endigt.
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In Gadus callarias schwillt das Rùckenmark in jedem Schwanzwirbel etwas

an, verschmâlert sich sehr allmàhlig und endigt hart vor der Schwanzflosse

in dem hier etwas erweiterten Rùckgrathscanal mit einem doppelten,

braunen Knôtchen. In Lola vulgaris verschmâlert sich das Rùckenmark

im Schwanz sehr allmàhlig, indem es in jedem Wirbel noch etwas an-

schwillt; in den zwei letzten Schwanzwirbeln, um welche die Schwanzflosse

schon herumreicht, befindet sich ein làngliges , hinten spitz zulaufendes

Knôtchen, welches von einem starken Blutgefàssnetz eingehùllt und viel

rôther als der vordere Strang ist. Auch in Cottus scorpius zeigt das Rù-

ckenmark in allen Schwanzwirbeln Anschwellungen und geht kurz vor der

Schwanzflosse in zwei vor einander liegende knôtchenartige Verdickungen

aus. In Cyclopterus lumpus endigt das Rùckenmark, nachdem es zuerst ein

wenig angeschwollen ist, spitz, ohne Knoten. Auch in Blennius viviparus

habe ich am Ende keinen Knoten gesehen, es hat hier in den vordern

Schwanzwirbeln eine flache Anschwellung, hinter welcher es bei jedem

Nervenpaar wieder etwas dicker wird. Ebenso wenig sah ich in Salmo

trutta einen Endknoten, wolil aber eine allmàhlige Anschwellung in den

Schwanzwirbeln, die in eine Spitze endigte. In Pleuronectes Jlesus schwillt

der bis zur Schwanzflosse verfolgbare solide Rùckenmarkstrang zuletzt merk-

lich an, es scheint sich aber aus der Mitte dieser Anschwellung noch ein

ganz feiner Endfaden nach hinten zu erstrecken. In Clupea harengus nimmt

der Rùckenmarkstrang in den Schwanzwirbeln allmàhlig an Dicke zu, dann

wieder ab und hôrt vor der Schwanzflosse ohne Knôtchen mit einer stum-

pfen Spitze auf. Im Sterlet (Acipenser ruthenus) ist ein Knôtchen, aber flach

und wieder in eine Spitze ausgehend. Es entspricht keineswegs, wie Ser-

res 7
) behauptet, der Endknoten des Rùckenmarks der Stàrke des Schwanzes.

l
) Arsaky de pisc. cerebr. p. 4. — 2

) Ebend. §. 4. p. S. — 3
) Swan in Mûller's Archiv

1837, V, p. LXXII. — 4
) De syst. ntrv. pisc. p. 13. — s

) Mûller's Jahresbericht von

1836 im Archiv 1837. V, p. LXXV1II. — 6
) Meckel's Archiv 1827, II, S. 316, Fig.28,29.

— 7
) Anat. Comp. du cerv. II, 123 — 127.
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S- 15.

Von der Rumpfpartie des Fischrùckenmarks ist wenig zn sagen, selten

bemerkt man eine der Anschwellung hôherer Thiere entsprechende Zu-

nahme desselben, nur in Belone longirostris sah ich das Rùckenmark in der

Gegend der Brustflossen allmàhlig stârker werden, ehe es in das verlan

-

gerte Mark ùberging, und in Ammocoetes ruber in der Gegend der hinter-

sten Kiemenlôcher eine deutliche Volumsvermehrung. In Scyllium canicula

bildet R. Wagner 1

) eine der Armgegend entsprechende Anschwellung ab.

Hâufiger noch ist das Anschwellen beim Zutritt eines jeden Nervenpaares,

die sich meist in rechten Winkeln mit dem Rùckenmark verbinden; z. B.

in Cyprinus brama, in Belone longirostris; in letzterm Fisch sah ich auf

jeder dickern Stelle hinten einen ungestielten Knoten, welcher das hintere

Gentralende des Nerven ist. Nach dem verlangerten Mark hin verstàrkt

sich în allen Fischen das Rùckenmark und pflegt hier auch runzliger zu

werden. In vielen Fischen ist die Rumpfpartie kùrzer als die Schwanz-

region, doch in allen Aalartigen die làngste. Sehr verkùrzt ist sie in Or-

thagoriscus mola und Lophius piscatorius; in ersterem hôrt das Rùckenmark

nicht weit hinter dem Ventricalus quartus schon auf, bei letzterem ver-

schmàlert es sich beim 3ten Gervicalnervenpaare und hôrt vor dem 8ten

Wirbel auf2
).

*) Icônes zootomicae, Taf. XXII, Fig. 2. — 2
) Arsaky de pisc. cer. p. 4.

S. 16.

Eine eigentliche Gervicalregion ist am Fischrùckenmark nicht anzuneh-

men, wie denn auch in vielen Fischen gar keine Halswirbel gezàhlt wer-

den 1
). Wenigstens ist dièse Région in den mehresten Fischen kaum zu

unterscheiden vom verlangerten Mark und auch durch nichts weiter charak-

terisirt, als durch eine allmàhlige Zunahme des Volumens und durch Ueber-

gang ins verlàngerte Mark. Wir mùssen fur die Gervicalregion des Rùk-
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kenmarks das halten, was hinter der Spitze der Schreibfeder entweder in

der Schâdelhôhle odcr in den Halswirheln liegt und bis zu den Brustwir-

heln reicht. In den Triglen giebt es freilich keine Halswirbel, aber die von

Fr. Tiedemann 2
), Arsaky 3

) und Grant 4
) hier besehriebenen Bildungen

gehôren, wie es scheint, nocb nicht dem verlângerten Mark, sondern den

Gervicalnerven an, welche die fingerfôrmigen Fortsàtze, die Bauch- und

Brustflossen versorgen , also tbeils Bewegungsorgane , tbeils Sinnesorgane

eigentbùmlicher Art, welche nicht zu den Kopforganen gerechnet werden

kônnen. Die Triglen haben nehmlich hinter dem 4ten Ventrikel mehrere,

meist 6 Paare rundlieher, gangiienartiger Anschwellungen, von denen das

vorderste Paar das grôsste, das hinterste das kleinste zu sein pflegt ; sie

scheinen den hintern Stràngen des Rùckenmarks, oder wenigstens der hin-

tern Partie des weissen Seitenstranges anzugehôren; ich halte sie nicht fur

analog den Vaguslappen und nicht fur Das, was Gottsche 5
) hintere Lap-

pen nennt, sondern fur besondere Gervicallappen.

1) C. A. S. Schultze in Meckel's Arcliiv, IV, 5, S. 570 — 574. — 2
) Meckel's Archiv, II,

1, S. 106, Tab. II, Fig. 4. — 3
) De pisc. cerebr. p. 6, Tab.U, .F/g. 24, 23. — 4

) Umrisse

III; 266. — 5
) Mûller's Archiv 1853, V. 462-466.

S. 17.

Das verlângerte Mark, Medulla oblongata, zàhle ich noch zum Rùcken-

mark, weil es mit demselben ein Continuum ausmacht und auch noch die-

selben Elemente enthàlt. Dieser Centraltheil ist bei den Fischen besonders

stark hervorgebildet, zeigt nicht selten Organe, die in keiner andern Thier-

classe gefunden werden und in ihm spiegelt sich die Eigenthùmlichkeit der

Fischnatur auf eine charakteristische Weise ab. Sehr merkwùrdig ist dièses

starke Hervortreten des verlângerten Marks in den Fischen auch darin, dass

in der zunàchst unter ihnen stehenden Thierclasse, in den Insecten, dièses

Organ fast nur aus zwei dùnnen Nervenfàden zu bestehen, also nur die

untergeordnete Rolle eines blossen Verbindungsapparates zwischen Fiumpf-
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und Kopfnervensystem zu haben scheint. Man kann also annehmen, dass

das verlàngerte Mark in seiner wahren Bedeutung eigentlich erst in den

Fischen auftritt und in diesem Umstande einen Einwurf gegen die Ansicht

finden, dass aile Thiere eine aufsteigende Reihe ausmachen, wo sich die

niedere Bildung immer an die hôhere anschliesst und allmàhlig in sie

ùbergeht.

%. 18.

Das verlàngerte Mark ist bei den meisten Fischen breiter als das Rùk-

kenmark; in Lucioperca sandru verschmàlert es sich vorn (Tafel XIII. Fig.

3. b.), in Belone longiroslris aber ist es schmàler als die Cervicalregion, auch

in den Triglen ist es wenigstens nicht breiter. Schnell wird es sehr viel

breiter als das Rùckenniark in Cyprinus brama, in Lucioperca sandra, Cot-

tus scorplus (Tafel VI. Fig. 5. b.), Coltus quadricornis (Tafel VIL Fig. 3. b.);

sehr breit und das Rùckenniark sehr an Umfang ùbertreffend ist es in Cy-

clopterus lumpus (Tafel VIII. b.), in Blennius viviparus (Tafel XIV. Fig. 3. b.),

in Pleuronectes Jlesus (Tafel IV. b.), weniger in Sahno trutta, Clupea sprat-

tus, Clupea harengus, und mehr zurùcktretend an Volumen sah ich es in

Salmo eperlano-marinus und in Gasterosleus aculeatus. Das verlàngerte Mark

hat gemeiniglich von aussen eine rothere Farbe als die bintere Abtheilung

des Rùckenmarks, was von den zahlreichen in seine Pia mater sich ein-

senkenden Blutgefâssen herrùhrt. Doch ist dièse stârkere Rothe nur ober-

flàchlich, denn das Mark dieser Région ist sehr weiss , deutlicher faserig,

und im Innern erkennt man graue Substanz, die sich oft auch bis zur Ober-

flàche erstreckt, zumal in den Spalten. In der Medulla oblongata der Cy-

clostomen (Petromyzon in Weingeist aufbewahrt) fand Joh. Mùller 1
) keu-

lenfôrmige,, einen Kern enthaltende Kôrper; ihr dickeres Ende war meist

zackig, selten rundlich, es lief an den meisten in mehrere, bald 2, bald 3

oder k Zacken aus, deren Form und Stellung zu einander sehr variirten.

Das verlàngerte Mark làsst sich in den Fischen nicht genau nach den Wir-

Mèm. des sav. étrang. T. V. 38
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beln begrenzen, denn zuweilen fàngt es schon in den Halswirbeln an, oft

aber liegt es ganz in der Schâdelhôhle. Am richtigsten môcbte man es als

denjenigen Theil des Spinalstranges bezeichnen, in welchem die Rûcken-

markstrànge sich in individualisirtere, in die vordern Gentralmassen ùber-

gehende Bildungen umwandeln. Aile Strànge, welche im Rùckenmark noch

dichter an einander lagen, oder noch mit einander verschmolzen waren

(§. 12.), treten nun entweder auseinander, oder schwellen stàrker an und

hierzu kommen nicht selten noch ganz neue Bildungen. Gewôhnlich weicht

das verlângerte Mark auch in der Richtung seines Verlaufes von der des

Rùckenmarks etwas ab-, in Belone longirostris senkt es sich sogleich beim

Eintritt in die Schâdelhôhle; in Cobitis fossilis macht es eine merkliche

Nackenbiegung ; in den andern Fischen steigt es zu den Lobi optici aufwàrts

und neigt sich dann mehr unterwârts. Das verlângerte Mark der Fische

erstreckt sich viel weiter nach vorn und nimmt nach Verhâltniss einen

weit grôsseren Theil der Schâdelhôhle ein, als bei allen andern Wirbel-

thieren. Es ist weniger durch ubergebildete Gentrallappen versteckt, man

kann seine Faserungen in die Gentrallappen besser verfolgen, denn dièse

sind gesonderter und weniger mit einander verschmolzen.

«) Jahresbericht ùber 1836. im Archiv 1837, III, pag. XVII.

S. 19.

Beginnen wir die Zerlegung des verlan gerten Marks von oben, so zei-

gen sich zunàchst an der Làngsspalte die hintern Pyramiden (in den Figu-

ren *.); sie sind deutlicher von den andern Elementen unterscheidbar und

stàrker als die hintern Mittelleisten im Rùckenmark (§. 12), deren unmit-

telbare Fortsetzung sie aber sind. Doch habe ich sie in Clupea harengus,

Clupea sprattus, Gasterosteus aculeatus , Cottus scorpius und Pleuronectus Jle-

sus nicht vom weissen Seitenstrange unterscheidén kônnen. Nicht immer

.scheinen sie sich nach dem Boden des Ventriculus quartus zu begeben, we-
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nigstens sali ich in Petromyzon Jluviatilis die Mistelleisten auf den anschwel-

lenden Seitenstràngen (c.) lanzettfôrmig sich endigen (Tafel XIV, Fig. 12, i.);

vielleicht ist dièses nieht der ganze Pyramidenstrang, ein innerer Theil

mag sich nacli unten und vorn erstrecken. Bùchner 1

) beschreibt die hin-

tern Pyramidalstrànge von Cyprinus barbus so: sie theilen sich in ein obères

und ein unteres Bùndel; das obère Bùndel geht in die Lobi nervi vagi ein,

bildet die Innenwand ihrer Hôhle, giebt aber auch einen Streifen, welcher

in dem Tuberculum impar der vierten Hôhle ausstrahlt; diess Biïndel soll

endlich in die Schenkel des Cerebellums ùbergehen und zur Bildung des

kleinen Gehirns beitragen; das untere Bùndel liegt unter dem Lobns nervi

vagi, bildet unten den hintern Schenkel der Commissura ansidata und sen-

det nach vorn einen Strang in das Tuberculum cordiforme, beide Bùndel

mischen sich mit einigen Fasern zu einem Markcentrum an der Basis der

Tori posteriores , aus welchen ein Strang durch den Grund der Hôhlung

des Lobi optici hindurch geht, zur Bildung der Commissura anterior bei-

tràgt und dann in die vordern Centralorgane ùberzugehen scheint. Stan-

nius 2
) beschreibt sie als zwei wulstartig vorragende parallèle Strànge zu

jeder Seite des Ventricus quartus vom Stôr. Der innere Strang ist anfangs

breiter als der àussere und verschmâlert sich nach vorwàrts; an seinem

àussern Rande hat er zackige Einkerbungen, die sich nach vorn verlieren,

diesen bezeichnct Stannius als Lobus vagi. Der àussere Strang wird

nach vorn hin immer breiter und massenreicher und bildet die àussere Be-

grenzung des verlàngerten Marks, er krùmmt sich aufwàrts und geht in

die Schleife des Cerebellums ùber. Mir scheint der innere Strançr nur ho-

bus vagi und der àussere der Strickkôrper zu sein, ich weiss nicht, warum

dièse Theile hier Pyramiden genannt sind. In Cyprinus idus sah ich die

hintern Pyramiden scharf ausgepràgt, deutlich auch in Luciopuca sandra,

in Cottus quadricornis verlaufen sie nach dem Boden des Ventriculus quar-

tus-, in Cyclopterus lumpus, wo sie sehr stark sind, helfen sie die Seiten-
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wànde des Ventriculus quartus bilden (Tafel VIII, Fig. k, t.). Serres 3
)

schreibt den Fischen starke hintere Pyramiden zu und sah sie manchrnal,

z. B. in Gadus morrhua und Muraena conger durch eine Querbinde weisser

Masse vereinigt; etwas Analoges stiess mir in Salmo trutta auf: Tafel I, Fig.

5, «:). Nacbdem ich das kleine Hirn von binten aufgehoben, um die vierte

Hôble zu sehen, zeigte sich von den, zwischen die weissen Seitenstrânge

hin sich erstreckenden hintern Pyramiden eine Fortsetzung nacb oben hin,

die hier in der Mitte zusammenkam ; unter ihrer Vereinigung befand sich

noch eine Markplatte (Fig. 5, J.) beide zusammen bildeten die Decke des

Ventriculus quartus, iiber welcher erst sich das Marksegel an der untern

Flàche des Cerebellums befindet; der Ventriculus quartus krùmmt sich an

dieser Stelle stark nach unten. In Gadus callarias liegen die hintern Py-

ramiden nicht ganz aneinander , sondern haben hinter dem Ventriculus

quartus noch zwei feine graue Markstrânge zwischen sich, welche auf den

Limbus ventriculi quarti stossen , wàhrend die Pyramiden nach aussen von

einander weichend, erst etwas anschwellen, dann aber sich zuspitzend da

endigen, wo der Nervus acusticus seine Gentralenden hat. (Tafel V, Fig.

5, t. a'.). In Lota vulgaris scheinen die hintern Pyramiden spitz da zu en-

digen, wo die weissen Seitenstrânge auseinander weichen , um den 4-ten

Ventrikel zu bilden. Dièses ist aber nur Schein, denn es wôlben sich die

Vaguslappen ùber sie heriiber und verbergen sie unter sich. (Tafel XII,

Fig. 8, i, e;): In Blennius vwiparus bilden die hintern Mittelleisten am

Calamus scriptorius zwei divergirende blattartige Anschwellungen, an welche

sich nach vorn zwei keulenartige Wôlbungen mit ihren dùnnen Enden an-

legen ; innerhalb dieser sind noch zwei kleinere Hervorragungen , hinten

durch eine Quercommissur verbunden; zwischen diesen letzteren Hervor-

ragungen ist der Ventriculus quartus am tiefsten. (Tafel XIV, Fig. b>J*,J-)

l
) Valentiu's Repertor. III, 1. S. 8S, 86. — z

) Mùller's Archiv 1843, 1,59, Taf. III, Fig. 1, 4,

o. p. — 3
) Anat.comp. II, 204, 203. Atlas PI. VI, Fig. 131, Nr. 1S. PL VII, Fig. 161 Nr. 1.
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S- 20.

Zu jeder Seite des verlàngerten Markes ist dessen stàrkster Strang: der

strickformige Kôrper oder weisse Seitenstrang, Corpus resliforme. Diesen

Strang haben die Fische gewôhnlich massenreicher und mehr in besondere

Bildungen anschwellend, als die andern Thierklassen
, jedoch mit Ausnah-

mcn, indem er bei Lucioperca sandra und Salmo eperlano-marinus schmal

ist. Er wird keinesweges blos zur Bildung des Cerebellums verwendet,

sondern ein grosser Theil seiner Fasern geht unter dem Cerebellum weg

nacb vorn in die Lobi optici und inferiores ùber. Dièses ergiebt sich auch

scbon aus dem Verhàltniss der Striekkôrper zum kleinen Gehirn : in Cy-

cloplerus lumpus ist das Corpus restiforme sehr breit und gross , da doch

das Cerebellum, verhàltnissmàssig sehr klein ist; in Lucioperca sandra aber

ist der vordere Theil und in Salmo eperlano-marinus der ganze Striekkôrper

schmàchtig, jedoch das Cerebellum sehr gross. Die Beschreibung dièses

Stranges wird dadurch erschwert, dass zu seiner Bildung Anschwellungen

gehôren, welche von den Anatomen als besondere Gentraltheile betrachtet

worden sind. Gottsche 1

) benennt Lobi posteriores eigne hinter dem Ce-

rebellum gelegene Centralorgane , die gewôhnlich doppelpaarig vorkommen,

das erste Paar derselben sind ihm die Lobi posteriores sensu slricliori, das

zweite Paar die Lobi vagi. Vom ersten Paar sagt er, dass es eigentlich An-

schwellungen der Corpora restiformia sind, vom zweiten Paar giebt er die

Elementarbildung nicht an, und so bleibt es dunkel, ob beide Paare zu

derselben Formation gehôren und ob das zweite Paar nicht vielleicht eine

besondere Gentralmasse ist. E. H. Weber 1
) bildet die Vaguslappen an

Cyprinus carpio so ab, dass man sie fur gar nicht zum Striekkôrper gehô-

rig halten sollte.

i) Mùller's Archiv 1835, V, S. 462 - 466. - *) Meckel's Archiv 1827, Nr. II, Tab.IV,

Fig. 26, Nr. 35.
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$. 21.

Diejenige Anschwellung des weissen Seitenstranges, welchc sich neben

der hintern Hàlfte des Ventriculus quartus, oder neben dem Calamus scrip-

lorius befindet, und mit dem Nervus vagus in Zusammenhang steht, kann

allein Lob us vagi genannt werden; docb ist dièse Benennung Lobus irre

leitend, indem nur bei wenigen Fiscben dièse Anscbwellung sich zu einem

wirklichen Lobus individualisirt., wie dièses z. B. in Cyprinus carpio ge-

schieht, den E. H. Weber 1

)
so schôn beschrieben hat. Stark, nach aussen

zackig, strangartig ist nach Stannius 2
) Beschreibung der Lobus vagi in

Accipenser slurio. Sehr stark und weit nach vorn reichend ist dièse seit-

Hche Wulst in Chimaera monstrosa 3
). In Pelromyzon marinns halte ich

das, was Schlemm und d'Alton 4
) fur eine hintere Abtheilung des klei-

nen Hirn halten und mit k bezeichnen, fur Vagus- und Trigeminuslappen,

welche mit einander verschmelzen. Das Verhàltniss der grauen und weis-

sen Substanz in den Vagushùgeln ist verscbieden, bald ist jene, bald dièse

mehr an der Oberflàche zu sehen; oft dringen die weissen Markfasern auch

bis ins Innere hinein, das zuweilen hohl ist. Man kann den Bau dieser

Anschwellung keineswegs mit Desmoulins 5
) den Windungen des grossen

Hirns der Sâugethiere vergleichen, meist sieht man nur Furchen, die durch

die Gentralfasern des Vagus erzeugt sind. Solche Furchen,, àhneln nach

Guvier 6
) in Mullus surmuletus einigermassen den Windungen. Im Karp-

len haben die Vaguslappen auf der untern Seite des Rùckenmarks eine Art

Commissur 7
). In Torpédo narke und Galvanii schwellen die Lobi vagi zu

Lobi electrici an und haben eine eigentbùmliche Bildung: sie sind gelb und

enthalten sehr grosse, schon dem unbewaffneten Auge erkennbare Belegungs-

kugeln, welche kleine blàschenartige Kerne mit nucleolis zeigen; dièse Ner-

venkôrper sind von faserigen Scheidenformationen eingeschlossen, wie sie

bei den peripherischen Nervenkôrpern oder den Ganglienkugeln vorkom-

men 8
j. Bei Gymnolus electricus ist der Lobus vagi monstrôs entwickelt und
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erliebt sich von der vierten Hôhle so sehr, dass er nicht allein das Cerebel-

lum, sondern sogar die Lobi optici von oben verdéckt. Valentin 9
) hait

ihn hier fur das elektrische Centralorgan, hat aber keine Erwàhnung ge-

than, ob dièse ungewôhnliche Formation mit dem Magies in Verhaltniss

steht, in welchem Fall der Lobus vagi wohl nicht fur ein elektrischer Lo-

bus zu halten wàre, da das elektrische Organ hier nur von Rùckenmarks-

nerven versorgt wird. Wàre aber der Vagus unverhiiltnissmâssig klein, so

mùsste man annehmen, dass dieser Lobus electricus hauptsàchlich nur Rùk-

kenmarksnerven in sich aufnâhme und alsdann wùrde er mit weniger Recht

Lobus vagi zu benennen sein. In diesem Lobus findet sich keine Spur der

grossen gesonderten Nervenkôrper vor, welche der elektrische Lappen des

Zitterrochens enthâlt. Er ist von beiden Seiten zusammengehend, doch zeigt

eine longitudinale Mittelfurche eine seitliche Trennung an. Nach Zante-

deschi 10
) ist der elektrische Lappen des Zitterrochens eine Anschwellung

des verlângerten Marks; aus der die Nerven des fùnften und achten Paares

(Quintus und Vagus) hervorgehen(??). Auch in andern Fischen wblben

sich die Vagushùgel zuweilen ùber den Fentriculus quartus himiber. In

Cobilis fossilis sind die Vaguslappen starke, nach Innen gefaltete, nach Aus-

sen einen merklichen Vorsprung bildende Anschwellungen der Strickkôr-

per, welche nach vorn durch eine quere Markleiste verbunden sind und

hier den Fentriculus quartus verdecken, wàhrend er nach hinten dreieckig

zu Tage kommt (Tafel XI, Fig. 3, k, c, c?). In Cyprinus tinca sind die Va-

guslappen stark, kolbenfôrmig und zwischen ihnen ist eine tiefe Mittelspalte ;

nach innen zu stehen sie mit dem unpaaren Lappen in Verbindung, wel-

chen man hinter dem kleinen Hirn sieht; an ihrem innern Rande befinden

sich Einkerbungen (Tafel X, Fig. 3, k, 1, c). In Cyprinus idus bilden sie

neben dem Cerebellum jederseits nur eine starke Wulst (Tafel IX, Fig. 7, c).

In Lucioperca sandra schwillt das Rùckenmark einen Zoll weit hinter dem

hintern Rande des Gerebellums noch in der Schàdelhbhle zu einer so brei-
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ten Wulst an, dass es hier breiter als an irgend einem andern Orte ist
;

das Mark ist hier sehr rein weiss und sticht gegen die rôthliche Farbe des

vor der Wulst liegenden Markes sehr ab; zugleich ist seine Gonsistenz sehr

gering, gleieht in dieser Zerfliessbarkeit mehr dem Rùchenmark; ich habe

mifch wegen dieser Weichheit nicht ùberzeugen kônnen, ob dièse Partie eine

Hohle enthielt. Es kommen starke Nerven zu dieser Abtheilung, der Vagus

und Accessorius: die auf den vor ihr liegenden Gentralorganen stark an-

gehàufte Gallertmasse hôrte hier auf; beim Zander ist solche Verschmelzung

der Vaguslappen ohne Andeutung von mittlerer Theilung und der vierte

Ventrikel kommt erst viel weiter naeh vorn zu Tage. (Tafel XIII, Fig. 3, c.)

In Cottus quadricornis sind die Seitenvvànde des Ventriculus quartus nur

sehr stark (Tafel VII, Fig. 3, 5, c), aber in Cottus scorpius ist der hintere

Theil derselben in einen rundlichen Hùgel erhoben (Tafel VI, Fig. 3, c).

In Gadus callarias macht der Seitenstrang hinter dem Ventriculus quartus

auch nur eine einfaehe Anschwellung (Tafel V, Fig. 3, c). In Lota vulgaris

befinden sich zu jeder Seite des hintern Endes vom Ventriculus quartus 2

flache Hùgel, als innere Anschwellungen der Seitenstrànge, welche hier die

hintern Pyramiden (§. 19.) herabdrùcken ; es bestehen hier also die Vagus-

lappen aus 2 Paaren Anschwellungen (Tafel XII, Fig. 8, c). Nur sehr

breit ist der weisse Seitenstrang in dieser Gegend bei Salmo trutta, Gaster-

osteus aculeatus und Pleuronectes flesus. In Clupea sprattus weichen die

Strickkorper in einem sehr stumpfen Winkel am Calamus scriptorius aus-

einander und bilden deutliche Vagushùgel , die in Clupea harengus noch

weiter vorwàrts unter dem Cerebellum liegen. (Tafel III, Fig. 6, c). In

Petromyzon Jluviatilis gehen die Seitenstrànge auch stark auseinander und

bilden dicke Vagusanschwellungen (Tafel XIV, Fig. 12, c). In Belone Ion-

girostris finden sich keine gesonderten Anschwellungen.

>) Meckel's Archiv 1827, Nr. II, 512. - 2) Mùller's 1843, I, 39, Taf. III, Fig. 4, o. o.

— «) Mùller's Archiv 1842, I, 33, Taf. II, Fig. 1, 2. - 4
) Mùller's Archiv 1840, I.
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Taf. I, Fig. 1, 6. — £
) Anat. djs Syst. nerv. I, 149. — 6

) Valentin in Sômmering's
Hirn- und Nervenlehre. S. 117. — 7

) Ebend. — 8
) Valentin in Rud. Wagner's

Handwôrterbuch I, 257, Fig. 7, d, Fig. 8. — 9
) Ebend. S. 270, 271. — 1°) Froriep's

N. Not. XXIII, Nr. 487, S. 39.

S. 22.

Der weisse Seitenstrang hat in einigen Fischen an der vordern Hâlfte

des Venlriculus quartus auch Anschwellungen, welche zuweilen faltig, mas-

senreich und sehr individualisirt sind. Sie haben mit dem Gentralende des

iV. trigeminus Verbindung und mùssen daher Lobi Trigemini heissen.

Arsaky 1

) beschreibt sie an Raja oxyrhynchus und Torpédo, zàhlt sie aber

zur Formation des Cerebellums. Desmoulins 2
) sah an Mullus surmuletus

einen hùglichten Bau dieser Région und in den Rochen, Haien und Stô-

ren') Faltungen der innern Rànder der strickfôrmigen Kôrper binter ihrer

vordern Vereinigung. Es mbchten diess Gottscbe's Lobi posteriores sensu

striction sein. In Acipenser sturio sind sie sehr stark und vvurden von

Serres 4
) fur das kleine Hirn angesehen : Stannius 5

) beschreibt sie am

Stor als eine lângliche, etwas wulstige Markmasse, die dem verlàngerten

Mark da anliegt,, wo die Bùndel des N. trigeminus sich mit demselben ver-

binden. In Chimaera monstosa hat sogar Valentin 6
) sie fur das kleine

Gehirn angesehen, was sie aber schon desbalb nicht sein kbnnen, da sie

nur seitliche Faltungen am vordern Ende der vierten Hôhle machen, die in

der Mitte nicht anders zusammen kommen, als mit einem nach hinten ge-

richteten Horn. Es wâre etwas von. der Fischbildung gar zu sehr abwei-

chendes, wenn man ein so sehr gedoppeltes Organ Cerebellum nennen wollte.

Es machen die Lobi trigemini hier ziemliche Windungen, deren vordere fast

dreieckig ist, die hintere aber einen spitzen Winkel nach aussen macht
;

letzterer ist das hinten stumpf endende Horn angebildet, welehes auf dem

Lappen der vierten Hôhle ruht. — Ich sah in Lota vulgaris die Corpora res-

liformia vor und uber dem Vaguslappen (%. 21.) ganz vorn am Ventriculus

quartus eine starke Anschwellung btlden. die inwendig eine Einkerbung

Menu des sav, ètrang. T. V. 59
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hat. (Tafel XII, Fig. 9, d.). In Cyprinus brama falten sich die Corpora

restiformia am vordern Theil des Ventriculus quarlus in vier Wùlste zu-

sammen, welche hier der Lange nach den Limbus venlriculi quarti ausma-

chen. In Cyprinus tinca schien mir der Trigeminuslappen aus drei Theilen

zu bestehen, einem unpaaren, auf der Mittellinie der vierten Hôhle befind-

lichen rundlichen Ganglion und zwei Markplatten , die dièses Ganglion vor-

wàrts mit den Schenkeln des kleinen Hirns, seitwàrts mit dem Vaguslappen

verbinden. (Tafel X, Fig. 7, d, d'1 ). In Gadus callarias kommt eine àhn-

liche Bildung wie in Lota çulgaris vor (Tafel V, Fig. k, d.). In Clupea

harengus schwillt der weisse Seitenstrang neben dem Cerebellum in so

starke Wùlste an, dass man sie fur Nebenlappen des kleinen Hirns halten

kônnte, auch sind sie mit diesem verbunden; nach vorn hin verschmàlern

sie sich und gehen in die Lobi optici ùber (Tafel III, Fig. 6, d.). In Cobi-

tis jossilis gehen die Strickkôrper am vordern Ende des Ventriculus quartns

zu einem grossen, dem Anschein nach einfachen, aber durch eine Mittel-

furche die Doppelbildung andeutenden Lobus Irigemini zusammen, welcher

mehr breit aïs lang ist. (Tafel XI, Fig. k, d.)

l) De pisc. ccrebro. pag. 17, 18, Tab. JII, Fig. 6, 7. — 2
) Anat. des Syst. nerv. I, 148. —

3
) Ebend. I, 146, 147. Vergl. Serres Anat. comp. I, 428, 429. — *) Anat. comp. du

cerv. Tab. XII, Fig. 23o. D. Desmoulins PI. V, Fig. 4. — 5
) Mûller's Archiv 1845,

I, 39, Tafel III, Fig 4,9. — 6
) Mûller's Archiv 1842, I, 27, Tafel II, Fig. 1, 2, i, i, k.

S. .23.

Noch ist von den strickfôrmigen Kôrpern zu sagen, dass vor der vierten

Hôhle ein jeder derselben sich dem andern zuneigt und so dièse Hôhle

vorn schliesst ; doch habe ich riur in Cottus scorpius und Cobitis fossilis ein

wirkliches Verschmelzen beider mit einander an dieser Stelle gesehen; ge-

wôhnlich bleiben sie getrennt, ehe sie in das kleine Hirn nach oben zu

eingehen. In Raja torpédo schwellen sie hier an, ohne sich zu berùhren

und in den Petromyzonten sind sie durch eine tiefe Furche von einander
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getrennt 1

). Wie ich schon frùher bemerkte (§. 20.), geht nur ein Theil des

Strickkôrpers in das Cerebellum ùber, oft ist es gerade die grôsste Partie

seiner Fasern, welche an der untern Flâche der Gentralgebilde nach vor-

wàrts in die Lobi optici und Lobi inferiores ausstrahlt. Der Strickkôrper

besteht nach Desmoulins 2
) in den Petromyzon-Arten aus zwei Substanzen,

von denen eine in der andern eingeschlossen ist; das innere Blatt allein

ist mit dem Rùckenmark in Gontinuitàt und streicht unter der vordern

Gommissur des vierten Ventrikels nach den Lobi optici vorwàrts; das aussere

Blatt verliert sich auf dem Rùckenmark und bildet nach vorn die aussere

Lage der Lobi optici. — Beide Strickkôrper sind am hintern Winkel des

vierten Ventrikels gewôhnlich durch eine weisse Quercommissur ver-

bunden, welche Gottsche 5
) Commissura spinalis nennt; sie ist deutlich

und stark in Cyprinus tinca (Tafel X, Fig. 3, h, 64 .). Val en tin 4
) sah bei

Chimaera monstrosa iiber der hintersten Spitze der Schreibfeder zwischen

den Strickkôrpern ein Markblâttchen ausgespannt: Vélum medullare s. la-

mina medullaris. Auch am vordern Winkel der Rautengrube giebt es bei

den Fischen oft von einem Limbus zum andern Gommissurenartige Quer-

faserungen.

l) Desmoulins Anat. des Sjst. nerv. I, 179, 180. — 2
) Ebend. p. 180. — 3

) Mùller's

Arclnv 183S, V, 468. — *) Mùller's Arcbiv 1842, I, 28, Taf. II, Fig. 2, 9.)

S- 2*.

An der hintern Flâche des verlângerten Marks ist endlich die vierte

Hôhle oder Rautengrube, der vierte VentrikeL, Ventriculus quartus
(f.)

zu betrachten. Dièse Hôhle ist gewôhnlich flach, nur wo Anschwellungen

auf ihrem Boden befindlich sind, vertieft sie sich zwischen denselben be-

tràchtlich, z. B. in Blennius viviparus. In der Regel ist sie vorn und hin-

ten zugespilzt und in der Mitte am hreitesten, doch sah ich sie hinten breit

in Cottus scorpiusj und vorn in Cottus quadricornis , Cyclopterus lumpus,



310 GlRGENSOHN

Salmo trutta und Salmo epei lano-marinus , tief und fast dreieckig in Cypri-

nus tinca. Am grôssten und in der Mitte am breitesten, so wie auch am

làngsten sah ich sie in Petromyzon fluviatilis; kurz und wenig klaffend in

Belone longirostris\ sclimal aber weit nacb hinten reichend in Clupea ha-

rengus und Lucioperca sandra; vom Trigeminuslappen grossentheils verdeckt

und hinter demselben als ein kleines Dreieck zu Tage kommend in Cobilis

fossilis; vom kleinen Hirn ganz verdeckt in Cycloplerus lumpus, Salmo trutta,

Salmo eperlano-marinus; hinter dem kleinen Hirn nc-ch offen besonders in

Cyprinus brama, wo sie hier auch sehr breit und fast kreisrund ist und in

Blennius viviparus. Der vordern und hintern Gommissuren habe ich im vori-

gen $. Erwàhnung gethan; es gibt ausser diesen auch noch weisse Querfa-

sern auf dem Boden dieser Hôhle, welche zuweilen in der Mitte durch ein

doppeltes Markbùndel von Làngsfasern vereinigt sind 1

). Serres 2
) sah die

Querfasern auf dem Boden der vierten Hôhle hinter dem sechsten Nervenpaar.

Gottsche 3
) beschreibt 10 — 15 Querstreifen , die in Gadus callarias beson-

ders deutlich sind, wo ich sie nicht bemerkt habe. In vielen Fischen, na-

mentlich in Muraena conger, Gadus morrhua und merlangus*), Raja tor-

pédo 5
), Squalus carcharias e

), Esox lucius
1

), gibt es zu beiden Seiten der

Mittellinie gepaarte Hùgel, von bald grôsserem bald kleinerem Umfange,

die mir auch in einem Exemplar von Gadus callarias (in andern nicht) auf-

fielen, wo sie rundlich und aile von gleicher Grosse waren und 2 Paare

ausmachten; es gibt ihrer von 1 bis 5 Paaren, doch in den meisten von

mir untersuchten Fischen fehlten sie. Etwas Analoges mit diesen gepaar-

ten Hùgeln habe ich §. 19. an Blennius viviparus angemerkt und sie hier

zur Bildung der hintern Pyramiden gerechnet. In den Cyprinen liegt ein

grosser unparer Kôrper, Ganglion impar minus E. H. Weber's in der Mit-

tellinie, welcher die vordern und hintern Anschwellungen der Strickkôr-

per mit einander verbindet und hohl ist
8
); bei Cyprinus idus ist er nach

meiner Beobachtung die Ursache, dass das kleine Hirn so merklich aufwàrts
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steht; in Cyprinus tinca scheint dieser unpaare Kôrper oberflàehlich betraeh-

tet nur ein Anhang des Gerebellums zu sein, bei genauerer Untersuchung

gawahrt man, dass er mit letzterem nur durch eine dùnne Markplatte ver-

bunden nnd ein eigenes Gebilde ist; dieser Korper ist hier oval, verdeckt

die Mittelspalte des -verlàngerten Marks und hat auch mit den Schenkeln

des Gerebellums, so wie mit den Vaguslappen Zusammenhang; icb halte

ihn, wie ich §. 22. schon erwàhnte, fur den Trigeminuslappen. Roland o
9

)

und Stannius (s. §. 25.), eben so Gottsche 10
) zâhlen die vordern Py-

ramiden zur Bildung des vierten Ventrikels; sie sind hier aber stets mit

einem Markblatt bedeckt und liegen nicht zu Tage. Am vordern Ende der

erweiterten Rautengrube von Cottus quadricornis bemerkte ich jederseits

einen dreieckigen Lappen, welcher zur Bildung der Hirnklappe gehôrt

(Tafel VII, Fig. 5,f
1
-) — Oft ist die vierte Hôhle von oben durch ein gefâss-

reiches, dùnnes, graues Markblatt geschlossen, Tegmen ventriculi quarti, z.

B. in Raja, Squalus, Acipenser 11
)

, was an die Amphibien erinnert. Ser-

res 12
) beschreibt das Blatt bei Gadus rnerlangus, Esox lucius und Perça Jlu-

vialilis und nimmt es fur das .kleine Hirn; es ist aber nur mit dem gros-

sen Marksegel zu vergleichen. In der Lamprete ist es gross, bat die Form

einer 8 und ist mit einer Mittelrippe und unzâhligen Querrippen versehen,

wodurch es das Ansehen eines fein geàderten Pflanzenblattes erhâlt
15

).

Schlemm und d'Alton 14
) beschreiben es bei den Petromyzanten als einen

eigenthùmlichen, aus Gefàsshaut und Marksubstanz bestehenden Korper, der

liber dem kleinen Hirn Iiegt, sich aber auch weiter nach vorn und hin-

ten erstreckt, das verlan gerte Mark von oben bedeckt und ùber den Vier-

hiigeln ( Lobi optici) den Plexus choroideus darstellt. In Sturio Rulhenus

reichen von beiden Lobi optici schwarze blattartige Organe bis auf die Strick-

kôrper, schliessen sich aber in der Mitte nicht
15

). Bei Chimaera monstrosa

wird die vierte Hôble grossentheils von 2 mandelfôrmigen, in der Mitte an-

einander stossenden und durch eine Làngsfurche getrennten Markplatten be-



512 GlRGENSOHN

deckt, Lobi ventriculi quarti, Tegmen ventriculi quarfi, welche nach aussen

durch eine Furche von den Wiilsten des verlàngerten Marks, die ich fur

die Lobi vagi ansehe, getrennt sind 16
). Sehr markig ist die Decke des vier-

ten Ventrikels in Salmo trutta und bildet un ter dem grossen Marksegel,

welches die hintern Pyramîden darstellen (§. 19.) noch eine weisse Wol-

bung (Tafel I, Fig. 5, JA). In Lucioperca sandra ist die vierte Hôhle von

einer festen, dunkelscbwarzen Membran genau verschlossen, auf welcher die

gallertartige Masse aufliegt oder in welche sie allmâhlig ùbergeht (%. k.)»

Aucb in Blennius viviparus ist die vierte Hôhle von einem sehr gefâssreicben

Markblatt oben verdeckt; in Salmo trutta krùmmt sie sich stark nach unten.

In Gadus callarias sah ich in einem Exemplar deutlich einen besondern

Limbus ventriculi quarti, welcher weiss, lângligrund war und nach vorn

beiderseits schmale Markleisten absandte (Tafel V, Fig. 5, &, £.). Es scheint

die Bildung dieser Région sehr zu variiren, vielleicht in den Fischen mehr

noch als in den hôhern Thieren.

l) Trevianus vermischte Schriften, III, 30. — 2
) Anat. comp. II, 189. Atlas PI. V, Fig

144. — 3
) Mùller's Archiv 1833, V, 467. — 4

) Serres Anat. comp. I, 426 — 428. —
s
) Desmoulins Anat. des Syst. nerv. I, 148, PI. V, Fig. 2,3, J. — 6

) Arsaky de pisc.

cereb. p. 18. — 7
) Zagorsky de Syst. nerv. pisc. p. 12, Tab. I, Fig. II, f. — 8

) Gott-

sche in Mùller's Archiv 1833, V, 468, 469. Zagorsky a. a. O. p. 13, 14. — 9
) Del

cervelletto, Sez. II, p. 387 — 391. Tav. I, Fig. 3, S, c. a. — 10
) Mùller's Archiv 1833,

V, 466, 463. — il) Desmoulins I, 147. — ") Anat. comp. I, 190 — 193. PL I. Fig.

13, 14, 17. Nr.2,3,4. — * 3
) Carus in Meckel's Arch. 11,4. S. 604,603. — * 4

) Mùl-

lers Archiv 1838,111,264. — ls
) Girgensohn, das Rùckermarksystem, S. 68. Fig. I, B.

— * 6 ) Valentin in Mùller's Archiv 1842, I, 27, 28. Tafel II, Fig. 1, 2, 1, n.

§• 25.

An der untern Flàche des verlàngerten Marks ist die Mittelspalte ge-

wôhnlich sehr markirt, z. B. in Chimaera monslrosa 1
), wo sie nach vorn

eine Art scbwacher dreieckiger Lippenbildung, Trigonum v. vuha, begrenzt

wird. Zu beiden Seiten der Mittelspalte treten die untern Pyramiden,

vordern Pyramiden, Pyramidalstrânge, funiculi pyramidales anteriores v. in>-
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Jeriores (in den Abbildungen p.) hervor. Ich vermuthe, dass sie die Fort-

setzung der untern Mittelleisten des Rùckenmarks sind (§ 12.), und so moch-

ten sie denn eigentlich ein anderes Elément des verlàngerten Marks sein,

als in den hôhern Thieren, wo die Pyramiden im verlàngerten Mark spitz

endigen und die vordern Mittelleisten in die Hùlsenstrânge der Oliven iiber-

gehen. Weil aber an ibrer innern Flàcbe zuweilen eine Kreuzung von

Markfasern gesehen wird, so kann icb sie nicbt den Olivarstràngen verglei-

chen, welche sich ausserdem in vielen Fischen als gesonderte Strànge un-

terscbeiden lassen. Dièse vordern Pyramiden haben in der Regel eine weisse

Faserung; nur in Gadus eallarias sah icb die Markleisten neben der Mittel-

spalte von grauer Farbe, zugleicb sind sie hier sehr fein und schmal (Tafel

V, Fig. 10, p.). Gemeinlich werden sie nach vorn merklich breiter und

binten schmàler; in einigen Fiscben lassen sie sich nicht sondern, z. B. in

Pleuronectes Jlesus und in Cottus scorpius, obgleicb in letzterem Fiscb das

verlângerte Mark sebr breit ist. Deutlich erkennbar sind sie in Clupea

sprattus, Cl. harengus, Gasterosleus aculealus, Salmo trutta, Cyprinus idus,

besoders stark in Cycloplerus lumpus. In Clupea harengus sieht man mit

dem Vergrôsserungsglase zwischen den Pyramiden deutliche Kreuzungsfa-

sern (Tafel III, Fig. 5, q.), die auch in den Cyprinen vorkommen 2
). In

beiden von mir untersuchten C/«pea-Arten sah icb ausserdem Bogenbiin-

del, welche hinter den untern Lappen (Lobi inferiores) theils vom weissen

Seitenstrange, theils von der untern Flàche des verlàngerten Marks entsprin-

gend nach hinten auf der Mittelspalte zusammenkamen ; dièse Fasern sind

in CL harengus viel stàrker, zahlreicher und erkennbarer als in sprattus

(Tafel III, Fig. 5, r.). Ich kann sie keinem andern Theil vergleichen, ah»

den fdamenti arci/brmi oder fibre arciformi des Rolando 3
); es erwàhnen

ihrer auch Andere 4
). In Cyprinus tinca, wo die vordern Pyramiden stark

sind, sah ich an der Mittelspalte des verlàngerten Marks auch einige feine

Querfasern, als Spuren der Bogen oder Hakenbùndel (Tafel X, Fig. 6, r.)
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Ausser diesen Querfaserungen gehen auch noch vorn einige Fasern der

Commissura ansulata iiber die vordern Pyramiden 5
) Dièse Pyramiden ragen

bei einiger Stàrke nach oben in den vierten Ventrikel hinein, werden aber

durcb ein Markblatt verdeckt, so dass sie dort nicht zu Tage kommen (§.

24-.); sie gehen in die untern und vordern Lappen (Lobi inferiores et olfac-

torii ein 6
) S tan ni us 7

) beschreibt sie im Stor als deutlicb auf dem Boden

der Rautengrube zu Tage kommend und mit einer Quercommissur verse-

hen, die ihm mit dem N. acusticus in Zusammenhang zu stellen schien.

Eigentlich ist dies keine Commissur, sondern nur eine stârkere seitwàrts

abgehende Faserung, deren es noch mehrere, aber nicht so starke nacb

binten gibt, welche in die nebenliegcnde graue Substanz eingehen. Hinter

den Lobi inferiores findet sich im Stôr eine quere, nicht erhabene Gommis-

sur von weisser Farbe, welche Stannius 8
) der Brùcke vergleicht. Noch

mehr nach binten gehen zahlreiche feine Querfasern von einem Seitentheile

des verlàngerten Marks zum andern. — Im Aal sah Leur et 9
) nicht nur

keine Kreuzungsfasern, sondern vermisste selbst die untern Pyramiden.

») Valentin in Miiller's Archiv 1842, I, 29. Tafel II, Fig, 3, x, y. — 2
) Gottche iu

Mùller's Archiv 1835, V, 471, Anm. — 3 Saggio sopra la vera struttura del cervello.

Sez. II, p. 170, 210, Tav. I, Fig. 2. Tav. VI, Fig. 4, f, a. — 4
) Gottsche im Gadus:

Miiller's Archiv 183o, V, 469. Haller opp. min. T. III, p. 204. — 5
) Gottsche in

Mùller'r Archiv 1333, V, 472. — 6
) Vergl. Bùchner in Valentiu's Repert. III, 1,

S. 83. — 7
) Miiller's Archiv 1843, I, 38. Taf. III, Fig. 4, 7, 1, 1, n, n. — 8

) Ebend.

Tafel III, Eig. 2, k. — 9
) Anat. comp. du Syst. nerv. p. 9l.

§• 2H.

Zwischen den untern Pyramiden (§. 25.) und dem weissen Seitenstrange

[§. 20.) lassen sich bei einigen Fischen noch besondere Strange unterschei-

den, welche nur die Olivarstrânge, funiculi olivares, sein kônnen. Deut-

lich babe ich dièse erkannt in Clupea harengus (Tafel III, Fig. 5, t.), CL

iprattus, Cyprinus idus (Tafel IX, Fig. 7 , t.), Gadus callarias (Tafel V,

Fig. 10, t.), in den ûbrigen von mir untersuchten Fischen entgingen sie
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meiner Beobachtung. Gottsche 1

) nennt sie die Schleife Reils, lemniscus
;

Retzius 2
) sagt, dass er in Myxine glutinosa Spuren der Oliven vorfand.

Auch Kuhl 3
) beschreibt den Olivarstrang von Squalus aeanlhias, der nach

ihm in die Bildung des kleinen Hirns eingeht und Grant 4
) nimmt eben-

falls Corpora olivaria an. Es sind die Olivarstrânge weisse Làngsfasern, die

nach vorn breiter werden und wohl meist in die Lobi oplici einstrahlen.

Von den Oliven selbst habe ich in keinem Fisch eine Spur gefunden.

i) Mûller's Archiv 1833, V, 470. — 2
) Meckel's Archiv 1826, Nr. 111,396. — 3) Beitrage

zur Zoologie u. vergleich. Anat. Frankf. a. M. 1820, H, SI, 61, Tab. I, Fig. 1, 2, Nr. 2,

3. — 4
) Umrisse der vergleich. Anat. ubers. v. Schmidt, III, 267.

Fiertés Kapitel.

Von den Gentrallappen des Fischnervensystems ins Besondere.

S. 27.

Bei der Beschreibung dieser Theile beginne ich mit der untern Flàche

des verlàngerten Marks und hier bieten sich aïs die Haupttheile ein Paar

Lappen dar, deren Bestimmung und Deutung sehr ràthselhaft ist; es sind

die untern Lappen, Lobi inferiores (in den Figuren h.), dieselben wel-

che Guvier 1

) thalami nervorum oplieorum, Arsaky 2
) eminentiae mammïl-

lares , Kuhl 3
) corpora mammilloria , Des moulins 4

) e'minences rnammillaires

genannt haben. Es gibt nur wenige Fische, wo sie entweder vermisst wer-

den, oder so wenig hervorgebildet und so sehr mit dem verlàngerten Mark

verschmolzen sind, dass sie sich nicht als besondere Lobi anerkennen lassen.

Arsaky 5
) fand sie nicht in Lophius piscatorius , wohl aber bildet sie Kuhl 6

)

in diesem Fische ab. Beim Amphioxus lanceolatus sind sie von keinem

Beobachter gefunden (II, §. 66.). In Myxine glutinosa ist die Gestaltung

nach Retzius 7
) so undeutlich, dass ich in der That nicht weiss , ob ich

die Anschwellung der Pyramiden (Fig. 5, f) oder das, was Retzius hier

Corpora candicantia genunnt hat (Fig. 5, i.') fur dièse untern Lappen hal-

Mé/n. des sav. étrang. T. V. 40
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ten soll. Auch in Valentin's Beschreibung des centralen Nervensystems

von Chimaera monstrosa ist es mir nicht klar, welches die Lobi inferiores

sind. Valentin nennt zwar selbst mit diesem Namen zwei ganz vorn

gelegene, seitliche, kleine, an der Mitte der untern Flàche des verlànger-

ten Marks sehr weit von einander entfernte Erhabenheiten (Fig. 1,2, 3, t.);

mir will es aber fast bedùnken, als wàren dièse Erhabenbeiten identisch

mit den von mir Substramen loborum opticorum bezeichneten Tbeilen (§. 33 )

und ich vermuthe, dass die Lobi inferiores hier sehr flacb und der Theil

seien, der unmittelbar hinter der Kreuzung der Sebnerven liegt (Fig- 3, z.).

Bei Petromyzon Jluvialilis habe ich dièse untern Lappen nicht unterschei-

den kônnen, obgleich es hier eine sehr grosse Hypophysis gibt. Schlemm

und d'Alton 9
) vergleichen die an der untern Flàche der Gentralorgane

befindliche hintere Vereinigung der Lobi oplici (welche hier Sehhùgel heis-

sen) bei den Petromyzonten mit den Corpora candicantia, und sahen dieselbe

wenig vorspringend, also auch keinen besondern Lappen formirend. In

Squalus acanthias sah Kuhl 10
) keine Corpora mammillaria. In der bei wei-

tem grôssten Zahl der Fische gibt es aber deutliche Lobi inferiores. Gott-

sche 11
) bat von ihnen eine besonders genaue Beschreibung gegeben und

ihm verdanken wir auch die Bekanntschaft mit einem Organ, das zu den

untern Lappen gehôrt, an deren hinterer Vereinigung, oder auf der zwi-

schen ihnen befindlichen Spalte sitzt und von ihm Saccus vasculosus

genannt worden ist
12

) ; dieser Saccus vasculosus mag die Veranlassung sein,

dass die untern Lappen zuweilen 13
) aïs aus drei Theilen bestehend ange-

sehen sind. Kuhl l4
) hat ihn in Lophius piscatorius gesehen und nennt ihn

hier sackartige Hypophysis, zum Unterschiede von der Hypophysis pedunculata.

Der Saccus vasculosus (in den Eiguren mit k bezeichnet) kommt ùbrigens

gar nicht immer da vor, wo es Lobi inferiores gibt, er scheint oft zu feh-

len. Gesehen habe ich ihn an Salmo eperlano-marinus, Cyprinus idus, Blen-

nius viviparus, Cottus scorpius, Cyclopterus lumpus, Gadus callarias, Lota
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vulgaris; vermisst in Esox lucius , Belcne longirostris , Salmo trutta, Lucio-

perca sandra, P/euronectes Jlesus , Cyprinus tinca, Clupea sprattus, Gastero-

steus aculeatus.

1
) Vorles. ùb. vergleich. Anat. II, 173. — 2) De pisc. cereb. p. 23, §. 13. — 3

) Beitr. z. Zool*

u vergleich. Anat. II, 57 — 4
) Anat. des Syst. nerv. I, 172. — 5

) a. a. 0. p. 23. —
6
) a. a. O. Tab. II, Fig. 3, h. — 7

) Meckel's Archiv 1826, III, 398. — 8
) Mùller's

Archiv 1842, I. — 9
) Mùller's Archiv 1838, III, 263. — *°) Beitr. II, 34. — ") Mùl-

ler's Arch 1833,111,287-293. — * 2
) Eberîd. V, 437 — 439. — * 3

) Zagorsky de

Syst. pisc. nerv. p. 12. — 14
) Beitr. Tab. II, Fig. 3, i.

î. 28.

Das Grôssenverhâltniss der Lobi inferiores ist verschieden ; am besten

bestimmt man es danach, ob sie seitwàrts von den Lobi optici mehr oder

weniger ùberragt werden. In Gudus callarias fand ich sie sehr gross, nur

wenig von den Lobi optici ùberragt; sie sind hier fast nierenfôrmig und

zwischen ihnen liegt der herzfôrmige, gedoppelte, sehr kleine Saccus vascu-

losus, welcher an die Hypophysis angewachsen ist (Tafel V, Fig. 10, h, i, k.),

In Lota vulgaris sind sie auch gross, fast nierenfôrmig, zwischen ihrem hin-

tern Ende befindet sich der grosse, sehr gefâssreiche Saccus vasculosus, aus

dessen Mitte zu jeder Seite eine starke Arterie abgeht , wâhrend in der

Vertiefung zwischen verlàngertem Mark und untern Lappen eine Vene mit

grossem Lumen verlauft. (Tafel XII, Fig. 10.) In Lucioperca sandra sind

die rothlichen , etwas gekerbten, lângligrunden Lobi inferiores auch gross

und die Lobi optici reichen zur Seite wenig ùber sie hinaus. Tn Salmo

trutta sind die Lobi inferiores auf eine eigenthùmliche Weise mit einigen

Làngsstreifen versehen, werden von den Lobi optici weit, besonders nach

vorn ùberragt und von den Nervi optici gar nicht erreicht (Tafel I, Fig. 6,

h.). In Salmo eperlano - marinus sind sie auch klein und in der Mittellinie

fast verwachsen; der Saccus vasculosus sehr roth, nach Verhàltniss gross

und der hintern Vereinigung der Lobi inferiores anhângend (Tafel II, Fig.

6, h.) Klein sind sie auch und mehr als ich es sonst gesehen von den
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Sehlappen seitwàrts und vorwârts verdeckt in Cyprinus idus; der Saccus

vasculosus ist in ihrer Mittellinie befindlich und steht mit dem Stiel der

Hypophysis in Zusammenhang (Tafel IX, Fig, 7.). In Cyprinus tinca sind

sie mit einander.so verwachsen, dass sie wie Ein Kôrper aussehen, an ihrer

Oberflâche ungleich, fast gewunden, von rother Farbe (Tafol X, Fig. 6., h.).

In Esox lucius sind sie hinten breiter, vorn schmâler, beide mehr von ein-

ander geschieden, als sonst zu sein pflegt
1
). In Belone longirostris sind sie

klein; oval, besonders nacb binten von den Lobi optici ùberragt, sie stehen

hier mit den Sehnerven in deutlicbem Zusammenbange. In Clupea haren-

gus ùberragen die Lobi inferiores die Lobi optici seitwàrts beinah, sind aus-

serordentlich gross, jederseits dreilappig, von sebr zarter fast durci) sichtiger

Substanz und zwischen ihnen befindet sich ein Loch, vor welchem sich ein

zwiebelfôrmiger kleiner Kôrper an die Hypophysis anlebnt , der der Saccus

vasculosus zu sein scheint (Tafel III, Fig. 5.). In Clupea sprattus dagegen

sind die Lobi inferiores sehr klein, schmal, lànglig, in der Mitte jeder mit

emer Lângsfnrche versehen , seitwàrts sehr ùberdeckt von den Lobi optici.

In Gasterosteus aculeatus sind sie klein, fast rund, ziemlich gesondert. In

Cyclopterus lumpus baben die Lobi inferiores einc fast krumme Gestalt und

werden in der Mittellinie durch einen gedoppelten , herzfôrmigen Saccus

vasculosus von einander getrennt , hier schicken sie einen markigen Faden

neben der Hypophysis nach vorn. In Blennius viviparus weichen sie der

Breite nach wenig den Sehlappen und an ibrem hintei'n Winkel sitzt der

sehr rothe Saccus vasculosus; dièse Partie wird hier von einem rôthlich-

grauen Epitheiium verdeckt, das ùber die Mittelspalte des verlângerten

Markes reicht (Tafel XIV, Fig. 9.). Pleuronectus flesus hat fast runde,

wenig vereinigte Lobi inferiores (Tafel IV, Fig. 5.). In Muraena anguilla

sah ich die Lobi inferiores nach Verhàltniss sehr breit, mit den Sehnerven

in Zusammenhang, hinter ihnen das verlan gerte Mark eingeschnùrt und

unten von einem doppelten Markblatt bedeckt , welches den Saccus vascu-
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losus zu reprâsentiren scheint (Tafel VII, Fig. 8, h, k.). Bei Cotlus scor-

pius sind die Lobi inferiores ziemlich gross und mit den Sehnerven durch

Faserung verbunden; auf ihrer Mittellinie ist unten ein ovales Markblatt

gleich einem Scbilde angeheftet, aus dessen Mitte naeb jeder Seite ein star-

kes Gefâss abgeht ( Tafel VI, Fig. h, k. ). Icb weiss nicbt , ob icb dièses

ovale Markblatt, oder ein, Markmasse entbaltendes, weicbes, sebr gefàssrei-

cbes, rôthlichgrau aussebendes, sicb zwisehen die Insertionen der Augen-

muskel abwârts erstreckendes unpaares Organ, das mit der Uypophysis durch

einen Stiel in Verbindung steht, aber weit mebr nach vorn gelegen ist, als

der Saccus vasculosus pflegt, und auch andere Verbàltnisse zeigt, mit diesen

Namen bezeichnen soll. Gottscbe's Beschreibung 2
) desselben in Cottus

scorpius passt wenigstens mebr auf letzteres, als auf ersteres. Ich sah an

diesem Organ zwei Hockerchen, vermag aber seine Gestalt nicht anzuge-

ben, indem es mir beim Harauspràpariren jedesmal zcrriss und zerfloss.

In Acipenser slurio sind die Lobi inferiores nach Stannius 3

)
flach , klein,

verschmolzen ; sie werden von der Hypophysis an Grosse fas{ ùbertroffen.

In Cobilis fossilis sind die untern Lappen klein, schmal, lànglig.

1) Zagorsky de Syst. nerv. fisc. Tab. I, Fig. 3, ri. — Girgensohn, d.is Riickemnarksy-

stem, Fig. 3. — 2
) Mûller's Archiy 1833, V, 437, 438. — 3

) Mùller's Archiv 1843, I,

37, Tafel III, Fig. 2, h.

'$. 29.

Die Lobi inferiores sind meist eifôrmig, doch oft auch mehr oder weni-

ger rund, inwendig ist weisse Markmasse, das Aeussere enthâlt weisse Fa-

sern mit grauer Masse untermengt ; es sind ihrer, in der Regel zwei, doch

schmelzen sie mehr oder weniger zusammen, Arsaky 1

)
sah sie in Squalus

in einen Kôrper verwandelt. Oft enthalten sie eine Hoble. Sie baben

constanten Zusammcnhang mit der Hypophysis, mit den Lobi optici, mit der

Commissura ansulata und mit den untern Pyramiden; mit den Sehnerven

ist die Verbindung nicht immer, doch oft vorhanden , wie ausser Guvier
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auch Solly 2
) angiebt. Dièse Lobi injeriores sind der Fischorganisation

ganz eigenthùmlich und mit keinem Gentralnervenorgan irgend einer andern

Thierclasse zu vergleichen. Gottsche 3
) selbst, der so viele Analogien der

Centralnervenorgane aufgestellt hat, gesteht, fur dièse Lappen im menschli-

chen Gchirn kein Analogon auffinden zu kônnen. Car us 4
) und Spurz-

heim vergleichen die Lobi injeriores mit dem Tuber cinerewn der hohem

Thiere und in der That gibt es keine andere Parthie, mit der man sie in

Parallèle stellen konnte; dagegen spricht dennoch, dass einestlieils sich zu-

weilen vor diesen Ganglien eine Bildung findet , die man mit dem Tuber

cinereum vergleichen konnte, z. B. in Gadus callanas (Tafel V, Fig. 10, z.)

eine gallertartige Masse unter und vor der Kreuzung der Sehnerven , an-

derntheils ist das Tuber cinereum immer vor der Hypophysis befindlich und

gehort auch allzusehr der Bildung der Hemisphaeren des grossen Hirns an,

als dass man es bei den Fischen so ausgebildet finden konnte. Die Lage

und Beschaffenheit dieser Theile verbietet auch eine Vergleichung mit den

Eminentiae caudicantes, wie sie Trevianus 5
) und Schlemm und d'Alton

gemacht haben, die auch von Leuret 6
) schon widerlegt ist. Am meisten

stehen sie mit der Hypophysis in Relation und môchten fur dièse , deren

Function mir eine unbewusste Sinnesaction zu sein scheint, die empfangen-

den Gentralorgane darstellen. Doch darf daraus nicht gefolgert werden,

dass darum beide Organe in gleichem Verhâltniss der Masse zn einander

stehen mùssten; es entspricht nicht immer grossen untern Lappen ein gros-

ser Hirnanhang, zuweilen stehen sie in entgegengesetztem Verhàltnisse.

*) De pisc. cereb. §. 13, p. 23. — 2
) The human Brain p. 77. — 3

) Mùller's Archiv 1835,

III, 288. — 4
) Vers, einêr Darst. des Nervensyst. 15o. — 5

) Vermischte Schr. III, 47. —
Mùller's Archiv 1838, III, 265. — 6

) Anat. comp. du syst. nerv. p. 74.

S. 30.

So wie der Saccus vasculosus meistens in dem hintern Winkel der Lobi

injeriores sitzt und seltner nach der Mitte ihrer Vereinigung hinreicht,
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ebenso ist der Trie h ter mit dem Hjrnanhange, Infundibulum, Hypophy-

sis v. Glandula piluitaria (in den Figuren mit i bezeichnet) besonders im

vordern Winkel der untern Lappen befestigt. Der Tricbter ist als der

Stiel des Hirnanhanges zu betrachten, doch fehlt er sehr oft, so dass als-

dann die Hypophysis den untern Lappen aufsitzt, z. B. in Cottus scorpius,

Mitraena anguilla, in den Pleuronecten , in Blennius viviparus , Cyclopterus

lumpus, Gusterosteus aculeatus, Clupea harengus und CL spraltus, Esox lu-

cius , Salmo trutta, Salmo eperlano-marinus und Gadus callarias. Ich habe

nur in zwei Fiscben einen Stiel als Infundibulum gesehen: in Lucioperca

sandra, wo er sehr kurz ist und sich zwischen der vordern Vereinigung

der untern Lappen befindet, und in Cyprinus idus, wo der Stiel langer ist

und nur aus 3 Elementen zu bestehen schien, nehmlich aus einer Fortsez-

zung des Saccus vasculosus (§. 28.) und aus einem Strange, der jederseits

von seinem Lobus inferior berkômmt. Es gibt aber auch Fische , wo der

Trichter sehr dick und hohl ist, z. B. Squalus carcharias
1

)
(Rolando 2

) bil-

det ihn auch an Squalus griseus und glaucus als dick und lang ab , doch

fehlt in der Darstellung die Hypophysis , man weiss also nicht, ob er niebt

noch langer war), oder auch bedeutend lang, z. B. beim Schellfisch, wo er

nach Treviranus*) ein markiger Faden von der Lange des Lobi opticiht,

und in Lophius piscatorius, wo er nach Kuhl 4
) sehr lang, aus weisser Masse

bestehend und nervenartig ist. Ob er immer hohl ist, làsst sich bei seiner

Lange, Diinnheit und Weiche schwer bestimmen.

l
) Arsaky de fisc, cereb. p. 23, §. 13. — 2

) Struttura del Cervelletto Tav. I, Fig. 4, i. —
Tav. II, Fig. 8, i. — 3

) Vermischte Sehr. III, 29. — *) Beitr. II, S6, Tab. II, Fig. 2.

S. 31.

Die Hypophysis selbst (i in den Abbildungen) môchte wohl keinem

Fisch fehlen, vielleicht nur dem Amphioxus lanceolatus, gehôrt also zu den

wesentlicheren Organen des Fischnervensystems. Schlemm und d'Alton 1

)
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fanden sie zwar in den Petromyzonien nicht, doch da hier in der Mittellinie

der Corpora candicantia (Lobi inferiores) ein ungeschlossener Raum beschrie-

ben wird, so urtheile ich, dass die Hypophysis mit dem Trichter abgerissen

war, denn in Petromyzon fluviatilis habe ich deutlich einen grossen Hirn-

anhang gesehen, der nach nnten zugespitzt ist, und in Ammocoetes ruber

glaube ich sie durch den durchscheinenden Gaumen sehr gross, rundlich

und grau gesehen zu haben (Tafel XV, Fig. 7, i). Tn Myxine glulinosa

scheint Retzins 2
) sie auch vermisst zu haben, doch muss man den runden,

von aussen weissen , inwendig dunkeln Kôrper vor den vordern Pyrami-

dalkôrpern , der hier auch abgebildet ist , dafùr ansehen. Die Hypophysis

ist meistentheils sehr roth, gefâssreich, von sehr verschiedener Gestalt, zu-

weilen nur ein kleines Knopfchen (Muraena anguilla); in Clupea harengus

ein zugespitztes Kôrperchen zwischen der vordern Abtheilung der untern

Lappen; sehr klein und lângligrund sah ich sie in Salmo eperlano-marinus]

klein und zwiebelformig in Salmo trulta; klein, zweilappig und zugespitzt

in Gadus callarias. In Lota vulgaris ist die Hypophysis gross, eifônnig, dun-

kelroth, von ihrer Spitze geht ein betràchtlicher vasculôser Strang ab nach

unten. Gross und herzfôrmig mit der Spitze nach unten ist sie in Cottus

scorpius; zapfenfôrmig anliegend , ungestielt in Cobitis fossilis , von ihrer

Spitze geht ein Gefàss nach unten. In Clupea sprattus ist sie zwischen die

Lobi injeriores vorn eingeschoben und mit denselben fast von gleicher

Grosse und Gestalt; hier geht von ihr jederseits ein Faden riickwarts nach

dem Lobus infcrior, wahrscheinlich ein Gefàss; auch in Gaslerosteus aculea-

tus und Esox lucius ist sie fast von gleicher Grosse und Figur mit einem

Lobus inferior. In Pleuronectes Jlesus hat sie eine làngligere Gestalt, mit

einem Lobus inferior aber ungefâhr gleiche Grosse; in Belone longirostris

ist sie viel grôsser als der Lobus inferior, mehrlappig, zugespitzt, vorn auf-

sitzend; in Blennius viviparus scheint sie mir viel grôsser als ein unterer

Lappen zu sein , sie zerriss mir bei der Untersuchung , was davon ùbrig
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war, hatte noch die Grosse des einen Lobus; in Cycloplerus lumpus ist sie

auch grôsser als der eine Lobus injerior , aber von derselben runden Ge-

stalt; in Cyprinus idus ist die gestielte Hypophysis klein, zwiebelfôrmig, in

Cyprinus tinca aufsitzend, ungestielt, etwa '/
4

so gross, als die verschmol-

zenen untern Lappen, nach unten zugespitzt: in Lucioperca sandra platt,

einem gestielten Pilz àhnelnd; in Muraena anguilla ist sie klein, flacli, sehr

gefàssreich und zwischen den untern Lappen aufsitzend. In Tetrodon (Or-

thagoriscus) ist sie besonders gross
5
); im Stôr auch sehr gross, aufsitzend,

in einen vordern und.hintern Lappen zerfallend
4
). Die Hypophysis besteht

dem grossten Theil nach aus grauer Substanz, die von der Dura mdler

bekleidet wird, xmd ist in eine Vertiefung des Schàdelgrundes eingesenkt,

•welche dem Sattel entspricht. Ich habe das Zerfallen in zwei Lappen meist

nicht gefunden, doch scheinen die Lobi inferiores selbst die weitere Ausbil-

dung des einen Lappens zu sein, den man in bohern Thieren siebt.

i) Mùller's Archiv 1858, III, 26o. — 2) Meckel's Archiv 1826, Nr. III, 397, 398. — 3
) Ar-

saky de fisc, cerebr. § 13, p. 23. — l) Mùller's Archiv 1843, I, 38, Tafel III, Fig. 2,

3, 8, i.

%. 32.

^Zwischen den vordern Enden der Lobi inferiores ist ein Dreieck mit

einer runden, nach hinten gericbteten Spitze gleichsam eingeschobén, in

welchem sich ein Spalt befindet, wodurcb zwei wulstige Lippen gebildet

werden." So heschreibt Gottscbe 1

) das von ihm an den Fischen gefun-

dene Trigonum fissum s. vulva. Dieser Korper erstreckt sich bald bis zur

Mitte des Lobi inferiores (z. B. in Cyprinus brama), bald weiter nach hinten

(Clupea harengus)-. er besteht aus grauer Substanz und erhàlt von der vor

ihm liegenden Commissura transversa Halleri einige Markfasern. Der Spalt

dièses Kôrpers nimmt zuweilen den Trichter auf, er fùhrt durch das Loch

hinter der Commissura transversa in den Ventriculus communis 2
). Mir ist

dièse Bildung nicht deutlich geworden, vielleicht habe ich das Trigonum

Mtm. des sav. étrung. T. V. 41



324 GlRGENSOHiï

fissum in Gadus callarias und in Cyclopterus lumpus mit dem Saccus vus-

culosus verwechselt.

J) Mùller's Archiv WZS, III, 293. - *) Ebend. 293.

S- 33.

Ehe ich zur Beschreibung der obern Centralorgane des Fischnervensy-

stems ûbergehe, muss ich auf ein Organ aufmerksam machen, das an der

Seite der Gentrallappen erscheint , dessen aber kein Schriftsteller gedacht

hat, wenigstens so viel mir bekannt geworden ist.- Dièses Organ ist eine

weisse Markplatte, welcbe die Lobi inferiores von den Lobi optici trennt,

indem es zwischen beiden liegt und seitlich als eine làngliche , schmale

Wulst hervortritt. Ich nenne es Unterlage der Sehlappen , Sub-

stramen loborum opticorum (in den Zeichnungen: /.). Ich habe es nur in

folgenden Fischen gesehen. In Blennius viviparus kommt es an der vordern

Hâlfte der Sehlappen zum Vorschein und bildet hier einen starken Vor-

sprung; in Cottus scorpius, Cyclopterus lumpus und Clupea sprattus ist et

eine dùnne Markplatte, aber ùber die ganze untere Flâche der Lobi optici

ausgebreitet; in Salmo trutta (Tafel I, Fig. k, l.) ist es stark seitlich vor-

springend, aber ganz nach vorn unter den Lobi optici befindlich , hinter

sich hat es ein rothes Knôtchen, in Cyprinus idus bekleidet es die ganze

untere Flâche der Lobi optici, ist dicker und hinten und unten mit einer

eignen stàrkeren Markplatte belegt (Tafel IX, Fig. 6, /.). Zwischen dieser

Unterlage der Sehlappen und den Lobi inferiores befindet sich der Nervus

oculomotorius. Besonders gros* ist es in Petromyzon Jluviatilis, wo es nicht

allein hinter den Sehlappen als eine stumpfe Spitze vorspringt, sonder»

auch zwischen und vor denselben sichtbar wird (Tafel XIV, Fig. 13, /, /'.).

Dièses Organ hat theils mit den Sehnerven , theils mit den Lobi olfactorii

Zusammenhang, steht aber vorzugsweise zu den Lobi optici in Relation. Es.

scheint nicht eine blosse Fortsetzung des Hirnstammes zu sein.
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S- 3*.

Die strickfôrmigen Kôrper, indem sie sxch. vorn ùber der vierten Hôhle ein-

ander nâhern und erheben, lassen an diesem Orte einen Theil ihrer Fase-

rung in ein Organ ùbergehen, welches kein anderes sein kann, als das

kleine Gehirn, çerebellum (e in den Abbildungen). Es fehlt wohl nur

wenigen Fiscben; nach Delsmoulins 1

), Car us*) und Rathke*) fehlt den

Petromyzonten das Çerebellum , oder ist nur ein schmales, umgebogenes Mark-

blatt am vordern Rande der vierten Hôble. Serres*) hait die Rànder des

Ventriculus quartus bei Petromyzon fluviatilis , die hier gezàjhnelt sind, fur

das kleine Hirn. Nach Schlemm und d'Alton 5
) hat das Çerebellum der

Petromyzon-Arten zwei Seitenhàlften , deren jede wieder durch eine Vertie-

fung in eine vordere und hintere Hàlfte zerfâllt ; die hintere Hàlfte ist stâr-

ker, durch Querfurchen blàttrig und stôsst mit der andern Seite in der

Mittellinie zusammen, wodurch hinten die vierte Hôhle geschlossen wird.

Die vordere, kleinere Abtheilung wird mit der der andern Seite durch ein

kurzes Querband verbunden, das nach vorn die vierte Hôhle schliesst. Ob-

gleich es mir nicht gelang, in Petromyzon Jluviaïdis das kleine Hirn zu

finden, so schliesse ich doch aus den Spuren von Zerreissung an dem Lim-

bus ventriculi quarti, die ich bei der Eroffnung der Schàdelhôhle sali, dass

hier ein Çerebellum vorhanden sei, nur halte ich die Beschreibung Schlemm

und d'Alton's in so fern fur verfehlt, als das, was sie hier hintere Hàlfte

des kleinen Hirns nennen 6
), wohl gewiss Trigeminus- und Vaguslappen

sind, nicht mehr Çerebellum, dièses liegt mehr nach vorn, unmittelbar tin-

ter den Lobi optici. Was hier iibrigens der mit g bezeichnete Kôrper ist,

welcher vorn auf dem Çerebellum liegt und doppelt ist, will mir nicht klar

werden. D'Alton schwankt zwiseben Zirbel (die es gewiss nicht ist) und

vorderem Vierhùgelpaar. — In Myxine glutinosa ist nach Retzius 7
)
keine

Spur vom Çerebellum zu erkennen, wie dièses auch in Àmphioxus lanceola-

Hus der Fall ist. Dièse Ausnahmen abgerechnet hat man das Çerebellum in
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allen untersuchten Fischen gefunden. Es ist in der Regel ein rundlicher

Kôrper, der die vierte Hôhle mehr oder weniger verdeckt. Grant 8
) be-

schreibt es in den Knochenfischen als einen sich vertical erhebenden Kôr-

per, der von den Sehlappen (Vierhùgeln) und den Lappen des verlànger-

ten Marks zusammengedrùckt ist und sich zungenartig tiber den vierten

Ventrikel zurùckbiegt. In dieser Beschreibung ist viel Unrichtiges. Sehr

oft ist das kleine Hirn so wenig zwischen die Lobi optici eingeschoben, dass-

es vielmehr vorn ganz stumpf ist und weit eher die Sehlappen vorzuschie-

ben, als von ihnen eingeengt zu werden scheint, z. B. in Gadus callarias,

Lucioperca sandra, Salmo Irutta , S. eperlano-marinus , Clupea harengus, CL

spratlus, Cyprinus idus, C. brama und Cyclopterus lumpus, und was das

Zusammengedrângtsein von den Lappen des verlàngerten Marks anlangt,

so ist dièses iri den allermeisten Fàllen schon deshalb unmôglich, weil dièse

sich gar nicht immer bis zum Cerebellum erheben, dièses vielmehr hier

in der Regel frei ist. Nach Leuret 9
) ist es das einzige Centralorgan,

welches keine zeitliche Theilung oder Verdoppelung hat; doch werden

wir sehen, dass auch hier Spuren von Zerfallen in zwei Hâlften vorkom-

men. Ganz sah ich den vierten Ventrikel vom kleinen Hirn verdeckt in

Cyclopterus lumpus, Salmo eperlano-marinus, S. Irutta, Cotlus scorpius, Be-

lone longiroslris, Gasterosteus aculeatus, Ammocoetes ruber; nicht ganz ver-

deckt in Cyprinus idus, Clupea sprattus, Cl. harengus, Cottus quadricornis,

Pkuronectes Jlesus, Muraena anguilla, Lucioperca sandra, Gadus callarias,

Lofa vulgarisa endlich verdeckte das Cerebellum nur einen kleinen und

zWar den vordern Theil des vierten Ventrikels in Cyprinus brama, Blennius

viviparus, Acipenser rulhenus und Cobitis fossilis. Auch in Chimaera mon-

strosa verdeckt nur sein hinterer Theil die vordere Partie des Ventriculus

quartus und ich bemerke hier sogleich, dass ich den Theil des Ghimaeren-

gehirns, welcheh G. Val en tin 10
) fur einen Zwischenlappen zwischen He-

sphâren und kleinem Gehirn ansieht und ihn aus dem Hammer (Fig. i, 2
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3, e.) und dem Mittelhirnlappen (Fig. k, i, n„ k.) bestehen làsst, fur da&

Cerebellum halte, welches in diesem Fische eine ganz ungewôhnliche Ent-

wickelung erhalten hat.

i) Anat. du syit. nerv. Atlas PL VI, Fig. 2. — 2
) Meckel's Archiv II, 4, S. 602. — 3

) Bat»

der Pricke, 74. — *) Anat. Comp. du cerv. PL XI, Fig. 224, 4 , 9 . — 5
) Mùller's Ar-

chiv 1859, III, 265, 264. — 6
) Mùller's Archiv 1840, I, Tab. I, Fig. 1, 5, k. — ^Me-

ckel's Archiv 1826, Nr. III, 597. — 8
) Umrisse III, 271. — s

) Anat. comp. du syst.nerv.

p 71. — J o) Mùller's Archiv 1842, I, Taf. II

§. 35.

Das Cerebellum der Fische variirt in der Grosse , àussern Form und in-

nern Configuration sehr. Was die Grosse anlangt, so ist es kl ein, d. h.

es hat einen geringern Umfang als ein Lobus opticus besonders, in Belone

longirostris , Blennius viviparus, Caepola taenia, Caranx (Scomber) trachurus^

Cottus scorpius , C. quadricornis , Cyclopterus lumpus, Cyprinus carpio, C-

brama, C. carassias, C. idus, C. rutilas, C. aspius, Esox lucius, Gobius, Lo-

phius piscatorius, Pleuronecles Jlesus, PL solea, PL saxicola, PL hypoglossus?.

Salmo trutta, Scorpaena rascassa, Sparus Raji, Sp. sargus, Sp. salpa, Sp*

boops, Syngnathus acus , Trachinus draco, Trigla lyra, T. hirundo, Uranos-

copus scaber , Zeus faber. Gross dagegen, d. h. entweder eben so gros»

oder noch grôsser als ein Lobus opticus ist es in Cyprinus tinca, CobitisJbs~

silis, Cl. harengus, CL sprattus, Gadus callarias, Lola vulgaris, Gasterosteus

aculeatus, Echeneis rémora, Mugil cephalus, Mullus surmuletus, Muraena

conger, M. anguilla, Lucioperca sandra, Pleuronecles vhombus, Maja-Arten

[Torpédo narke und Galvaniï) , Salmo eperlano-marinus, Silurus glanis (wo

es die Sehlappen fast verdeckt), Squalus-Arten, Orthagoriscus mola, Xiphias

gladius; auch in Ammocoetes ruber schien mir das Cerebellum beide Seh-

lappen an Grosse zu ùbertreffen. Ganz besonders gross, wenigstens dop-

pelt, wo nicht dreimal so gross als ein Sehlappen ist das Cerebellum in

Chimaera monstrosa. Bei Thynnus vulgaris ragt des Cerebellum in seiner

ungemein starken Entwicklung sogar theilweise bis ùber die Hemisphâre»
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(Lobi olfactorii). — Bas Cerebellum bat eine runde Gestalt in Cycsoplerus

lumpus , hinten mit einer Einkerbung , in Cyprinus brama , Cobitis fossilis

und Cotlus scorpius. Rundlich ist es in Silurus glanis: rundlich aber vorn

abgeplattet in Blennius vhnparus, Pleuronectes Jlesus, Gaslerosteus aculeatus;

breit in Clupea sprattus , hier hinten mit einer Kerbe, Clupea harengus,

Salmo eperlano-marinus, Cotlus quadricornis. Oval sah ich es in Belone lon-

girostris und Lucioperca sandra. Lang, schmal und zvvischen die Lobi op-

tici reichend ist es in Caranx (Scomber) trachurus und Echeneis rémora.

Lang und zungenartig in Salmo trutta. Lang, zungenartig, mit vorderer

und hinterer Einkerbung in Lota vidgaris und Gadus callarias. Herzfôr-

mig, vorn breit, hinten zugespitzt in Acipenser ruthenus. — Die Stellung

des Cerebellums ist in den Pleuron.ectes-A.rten excentrisch, auch in Gadus

«callarias (Tafel V, Fig. 6, e.) und Esox lucius steht es nach hinten seit-

wàrts und bei den Haien ist es in der Regel asymmetrisch.

An m. Ich lasse hier, um Raum zu ersparen , die Citate weg, sie wùrden fur diesen §. ûber

40 betragen,

S- 36.

Was die Zusammensetzung und den Bau des Cerebellums betrifft, so ist

«s mit einer Querfurche versehen im Zitterrochen, andeutungsweise quer-

gerippt in Muslelus, stàrker quergeblàttert in Squalus acanthias, mit Win-

dungen ausgestattet in Zygaena malleus 1

); die stàrkste Entvvickelung zu

Querfaltungen kommt ubeihaupt in den Squalus-Arten yor und man sieht

hier ordentliche Gyri. Windungen an der Oberflâche erkannte ich aber auch

in Salmo eperlano-marinus, weisse Querstreifen in Cotlus quadricornis. Quer-

falten sah Gottsche 1
) an Echeneis rémora, und Val en tin 5

) an Thynnus

vidgaris. In Muraena anguilla fand ich das kleine Hirn nicht allein durch

eine Querfurche getheilt (Tafel VII, Fig. 6, 7, e.) wodurch es ein vierlap-

piges Ansehen erhàlt, die vordern Lappen sind 3chmàler, die hintern brei-

ier. In eine vordere und hintere Halfte getheilt ist es nach Kuhl 4
) und
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Serres*) auch in Lophins piscatorius. In Acipenser sturio erscheint nach

Stannius 6

)
das Cerebellum als eine Quercommissur der Striekkôrper

; es

ist hier breit, hoch, an beiden Seiten ausgeschweift, in der Mitte am mei-

sten nach hinten ragend, hier den vordern Theil des vierten Ventrikels

verdeckend. Der hintere Rand hat einen etvvas faltigen Saum; die untere

Flàche, welche das Dach des vierten Ventrikels bildet, hat drei wulstige,

cylindrische Hervorragungen, eine mittlere und zwei seitliche, dièse setzen

sich bis in die Hôhle der Lobi oplici fort (Bindearme), wo sie stumpf und

zapfenfôrmig endigen. Seitwârts bildet die Faltung des Cerebellums eine

Art Schleife. Tn Chimaera monstrosa hat es nach Valentin 7
) mit seinen

Seitenarmen eine Hammergestalt ; von oben gesehen ist es lang, stark, aber

schmal und mit einer Mittelfurche versehen, die aber weder vorn noch

hinten ganz bis ans Ende reicht. Es besteht aus drei Windungen , einer

vordern, welche auf den Sehlappen aufliegt und zwei hintern, in entgegen-

gesetzter Richtung eine auf der andern verlaufend. Das vordere untere

Markblatt liegt nehmlich auf den Sehlappen auf (Fig. k, m.). Dièses schlâgt

sich zuriick und wird zur horizontalen Iângsten, çanz oben liegenden Afark-

platte (Fig. \, l.) Die horizontale obère Platte schlâgt sich hinten nach?

unten und nach vorn um, steigt dann senkrecht herab (Fig. %, k.), bildet

hierauf, horizontal verlaufend, die Decke der Wasserleitung (Fig. h, n.) und

endigt mit einer wieder aufrecht steigenden Platte (Fig. h, i.). Die erste

und zweite Windung ist das was Valentin deTi Hammerkopf, die letzte

das was er Mittelhirnmasse nennt. — Das kleine Hirn scheint, was die in-

nere Formation anlangt , sehr unbestandig zu sein , bald ist es ein fester

Kôrper, in dem keine Hôhle gefunden wird, z. B. in Muraena anguilla,

Cottus quadricornis , Belone longirostris , Pleuronecles flesus , Caranx (Scom-

ber) trachurus, in Cyprinus tinca ist es ein solider Kôrper, der inwendig

graue Substanz einschliesst; bald aber enthàlt es eine Hôhle, die mit dem

vierten Ventrikel in Communication steht und an deren Wand weisse
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Markfasern ausstratilen , z. B. in Squalus acanthias, Muraena conger, Sparus

Raji, S. sargus, S. boops, Zeus faber. In Chimaera monstrosa hat das kleine

Hirn sogar, vvenn icU es hier richtig gedeutet habe, in Folge der besehrie-

benen drei Windungen zwei Hôhlen, eine vordere, welche den Zwischen-

raum der beiden ersten Windungen bildet und fast dreieckig ist, die Spi-

izen des Dreiecks als Spalten in die Markmasse verlângernd, und eine hin-

tere, welche fast ganz von der dritten und untern Windung eingeschlos-

sen wird; die letzte Hôhle hat Communication mit dem vierten Ventrikel,

die erste ist nur dureli ein dùnnes Markblatt von der Hôhle der Sehlap-

pen geschieden. Rud. Wagner 8
) nimmt die Hôhlenbildung, wie es scheint,

als regelmàssige , ùberall vorkommende an und vergleicht sie der vierten

Hôhle; doch ist das Dach der letztern oft wenig oder gar nicht ausgehôhlt.

*) Valentin in Sommerring's Hirn- u. Nervenlehre, IV, 122. — 2
) Mûller's Archiv

185J>, Tal). VI. — 3
) Sommerring's Hirn- u. Nervenlehre, IV, 116. — 4

) Beitr. II, 56

S7, Tab. II. — s
) Anat. Comp. PL VII, Fig. 179. — 6

) Mûller's Archiv 1845, I, W.
— 7

) Mûller's Archiv 1841, I, 32, 55, Taf. II. - 8
) Lelirb. d. Fhysiol. 5. Abtb. §.537,

S. 468.

S- 37.

Das Cerebellum hat in der Regel drei Paare von Armen, mit denen es

sich, durch die hintern mit dem verlàngerten Mark, durch die seitlichen

mit den untern Theilen, und durch die vordern mit den Lobi optici ver-

bindet. Der hintern Arme oder Schenkel habe ich §. 3k. gedacht, es sind

die Crura cerebelli ad medullam oblongatam oder eigentlich Crura medul-

lae oblongatae ad cerebellum, ihre Elemente bestehen ans einem Theil des

weissen Seitenstranges (%. 23.) und aus Fasern der hintern Pyramiden (§.

19.). Es sind grôsstentheils weisse Markfasern, die aufsteigend, auch wohl

rùckwârts gehend und ausstrahlend das Innere des Cerebellums ausmachen

und wo dasselbe eine Hôhle bat , die Wànde desselben auskleiden. Bei

Chimaera monstrosa sind sie auch àusserlich an den Seiten des verlàngerten
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Marks sichtbar und Valentin 1

)
nennt sie die Basis des Hammerstiels. Die

hintern Schenkel haben' aile Scbriftsteller, die nur etwas ins Specielle ge-

hen, angegeben, nicht so die Seitenarme oder Scbenkel (in den Figuren e
2
,

e3, e*.), deren besondere Beschreibung ich sogar in Gottsche's Aufsatz

vermisse. Es sind diess dieselben Theile, welche in den bôhern Tbieren

Crura cerebelli ad pontem, Bruckenanne genannt werden. Arsaky 2
) bat

vielleicht mit den Seitenlappen des Gebirns dièse Brùckenarme gemeint,

doch ist alsdann die Beschreibung nicbt richtig; in seinen Abbiidungen ha-

ben Sparus sargus, Sp- boops, Trigla lyra, Xiphias gladius und noch einige

andere Fische solcbe Seitenarme. Mir erscbienen sie in Cyprinus idus so

stark, dass sie, von oben gesehen, als starke Wulste hervorragen, nach bin-

ten baben sie einen rundlicben Vorsprung (Tafel IX, Fig. 3, 5, 6, e
2
.).

Audi in Clupea harengus stehen sie seitlicb wulstartig bervor. In Salmo

eperlano-marinus sind es einfache, schràg vorwarts herabgebende Markarme.

In Salmo Imita, sind dièse Arme doppelt , von der Seite des Cerebellums

vorwarts zusammengebend und sich verschmàlernd (Tafel I, Fig. k, e*, e
3
').

In Cottus scorpius sind sie lang, aber sehr schmal, scbeinen nur aus weni-

gen Fasern zu bestehen, die vom Cerebellum scbràg nach unten und vorn

geben; fast ebenso sind sie in Pleuronectes Jlesus und Gaslerosleus aculea-

tus beschaffen. Besonders ausgebildet sind sie in Gadus callarias (Tafel V,

Fig. 8, e
2
, e

5
), wo von der vordern Partie des Cerebellums ein starker,

etwas geschweifter, weisser Markarm nach unten und schràg vorwarts geht,

binter demselben aber aucb noch eine weichere, durcb zwischengelagerte

graue Marksubstanz unregelmâssig gestreifte Markplatte sich befindet, welche

den Winkel zwischen jenem Markarm und dem hintern Tbeil des Cerebel-

lums ausfùllt, das verlângerte Mark seitwàrts bedeckt und uber den Gen-

tralenden des Vagus liegt. In Lola vulgaris (Tafel XII, Fig. 9, e
2
.) stehen

sie fast knopfartig und'rundlicb zur Seite der vordern Partie des Cerebel-

lums hervor und scheinen von der starken Markmasse des Geflechts vom

Mèm. des sav. étrang. T. V. 42
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Trigeminus zurùekgedràngt zu sein. In Chimaera monslrosa haben sie

gleichfalls eine Knopfgestalt und werden von Valentin 3

)
Hammerstiel ge-

nannt. Vermisst habe ich dièse Seitensehenkel des kleinen Hirns in Cyclop-

terus lumpus, Clupea sprattus, Cottus quadricornis, Blennius viviparus, Belone

longirostris, Muraena onguilla und Lucioperca sandra. Dièse Seitenarme geben

nach unten theils in den Nervus trigeminus, theils in das Substramen lobo-

rum oplicorum, theils in die Lobi inj'eriores, theils in die Commissura ansu-

lata ùber. Nach Zagorsky 4
) ist das Cerebellum von Esox lucius mit Fort-

sàtzeu von dessen Basis nach den Seiten des verlângerten Marks versehen,

die aber in Crprinus tinca und brama fehlen.

T
) Mùller's Archiv 1852, I, 28, Fig. I, v. — 2

) De pisc. ccrebro. pag. 16, 17, 18, §. II,

Tab. I, Fig. S, Tab. II, Fig. 14, 18, 24. — s
) Mùller's Archiv 1842, I, 26. Fig. 1.3, g*

4
) De Sjst. nerv. pisc. p. 12, 15.

%. 38.

Die vordern Arme des kleinen Hirns, Crura cerebelli ad corpora qua-

drigemina, die Bindearme (in den Figuren e
s
.) sieht man auch in manchen

Fischen, z. B. in Muraena anguilla (Tafel VII, Fig. 7, e
s
.), wo das Cerebel-

lum nach vorn in zwei weisse Markstamme ausgeht^ um welche sich seit-

wârts die Lobi optici , eine Schleife bildend , herumschlagen ; dièse Mark-

stamme biegen sich aufwàrts und gehen in die innere Bildung der Lobi op-

lici ein. In Clupea harengus geht von der vordern Spitze des Cerebellums

ein kolbiges Markplattenpaar (Tafel III, Fig. 6, e
s
, s.) gerade vorwàrts, de-

ren dickes Ende an dieser Spitze anliegt und denen sich weiter nach vorn

noch eine eben solche Markplatte jederseits zjugesellt und so ein viertheili-

ger Strang wird, der in die Scheidewand der Lobi optici eingeht oder viel-

mehr dièse selbst ausmacht. In Cobitis fossilis gehn vom vordern Rande

des Cerebellums zwei Markknopfe nach dem Boden des Ventriculus commu-

nis (Tafel XI, Fig. 5, x.), welche die Bindearme zu sein scheinen , ver •

schmolzen mit den knopffôrmigen Erhabenbeiten (§. ^6.)> Auch in Lota
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vulgaris scheint ein gleiches Verhàltniss statt zu finden (Tafel XII, Fi<*. 8, a?.).

In den andern von mir untersuchten Fischen habe ich dièse vordern Schen-

kel des kleinen Gehirns bis jetzt noch nicht gefunden. Gottsche 1

)
nimmt

sie aïs regelmàssige Bildung an, welcbe in die von ibm Vierhugel genann-

ten Theile einstrahlen; bei Desnioulins 2
) sind sie an Cyprinus barbus ab-

gebildet, aber weiter nicbt bezeichnet

1) Mûller's Archiv 185S, III, 278, u. a. Stellen. — 2
) Atlas zu Anat. comp. du Syst. nerv.

PI. X, Fig. 1-

S- 39.

Ausser diesen Armenpaaren (§§. 37, 38.) sind nocb zwei Bestandtheile

des kleinen Hirns zu merken, die vordere Quercommissur und der Diseus

cerebelli. Je ne, die Quercommissur, ist an der untern Flàcbe des kleinen

Hirns, binter den Lobi oplici, oder vielmehr schon die Unterlage deser

Lobi mit ausmacbend , und besteht aus ein oder zwei Fascikeln weisser

Markfasern ; dièse verflechten sich mit den Markfasern des Cerebellums und

steben oft mit dem Nervus acuslicus in Zusammenhang 1
). Dieser, der

Diseus cerebelli, die Scheibe des kleinen Hirns, macbt die Unterlage dièses

Centraltbeils aus, bestebt aus weisser Markmasse, scheint in einigen Fàllen

mit dem Subslramen loborum opticorum (§, 33.) eins zu sein und ist eine

dûnne Platte, die in kleinex'en Gerebellen nicbt gefunden wird 2
). Von ihr

geben einige weisse Fasern zur Commissura ansulata , sie bildet das Dach

des vierten Ventrikels. In Salmo trutla (Tafel 1, Fig. 5, e*.) ruht dieser

Diseus cerebelli nocb auf einer von den hintern Pyramiden herkommenden

Markwolbung {%. 2k,) als ein làngliches, weisses Markblatt, ist also eigentlich

das Dach des vierten Ventrikels. In Blennius viviparus ist die untere Flàche

des Cerebellums mit zwei queren Markleisten bezeichnet, zwischen welchen

sich Vertiefungen befinden. Jeder Markleiste sitzt in der Mitte ein rundes

Knopfchen auf (Tafel XIV, Fig. 8.)

l) Gottsche in Mûller's Archiv 183i>, V, 460. — %
) Ebend. 461.
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î. 40.

Ein Verbindungsglied der bisher betrachteten Centralorgane des Fisch-

nervensystems ist noch die von Gottsche 1

)
zuerst genauer beschriebene

Commissura oder Fascia ansulata. Dièse Commissur liegt ùber den untern

Lappen , Lobi inferiores {%%. 27 — 29.). Sie ist ein blendend weisses Dop-

pelband mit drei kleinen Schlingen, von denen die mittelste am stàrksten

und mit einem Oehre verseben ist, das von grauer Snbstanz ausgefùllt wird.

Dièse Commissur liegt quer in derselben Gegend unten, wo das kleine Hirn

oben befindlicb ist. Es kommen von der vordern Qnercommissur des klei-

nen Hirns (%. 39.) ein Fascikel Markfasern als Fascia lateralis , und noch

ein anderes von den Seitenarmen (§. 37.) unten einander entgegen und

kreuzen sich bier in der Gestalt eines Romischen X. An dieser Stelle ver-

flechten sich die Fasern der Commissur mit denen der vordern Pyramideiv

Die Schlingen, ansulae , stehen von diesem Querbande in der Langenrieh-

tung ab, doch so, dass nur die mittelste unten damit einen rechten Win-

kel bildet, die seitlichen convergiren mit den-Spitzen. Dièse Commissur

ist als ein Analogon der Brùcke (Pons Varolii) zu betracbten.

1) Mùller's Archiv 185S, V, 439 — 442.

S- *!•

Vor dem kleinen Hirn (%%. 3^ — 39.) treten an die Oberflàebe zwei

gewôlbte Korper, welche bald fur die Hemisphâren des grossen Hirns, bald

fur die Sehhùgel, bald fiir die Streifenhùgel, bald fur die Vierhugel. bald

fiir ein besonderes Organ angesehen wurden , in welchem Sehhùgel und

Vierhugel in eins verschmolzen wàren. Man nannte sie bald Cerebrum,

kemisphaeria cerebri, bald Thalami optici, hald Lobi optici ; Cuvier bezeich-

sie mit dem Namen Lobes creux. Da sie mit dem optischen Nerven in

constanter Verbindung stehen, so behalte ich den Namen Lobi optici*

Sehlappen, bei (in den Zeichnungen m signirt), ohne damit andeuten zu.
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wollen, dass sie mit den Thalami nervorum oplicorum in Parallèle zu stel-

len wàren, die auch ohnehin weniger mit den Sehnerven verbumden sind,

als die Vierhùgel. Dièse Kôrper fehlen keinem Fisch, ja sie sind sogar

in manchen unvollkommener organisirten Fischen uber die andern Cen-

tralorgane praedominirend, z. B. in Myxine glutinosa, wo sie nach Retzius 1

)

zwar nur eine Anschwellung der Birnstiele, auch von diesen nicht als be-

sondere Organe zu unterscheiden, so wie auch mit den Lobi oîjuctorii verr

sehmolzen, aber doch durch die Gegenwart einer Zirbel begrenzt und bei

weitem die grôssten aller Centralorgane sind. Sie haben hier Wôlbungen

gleich den Windungen und ihre Grosse beim Mangel der Augen dièses Fi-

sches, erweist, dass die Lobi optici nicht bloss die Centralorgane fur den

Nervus options sind. Es erscheint mir daher sehr zweifelhaft, dass sie bei

Amphioxus lanceolatus fehlen sollten. In Ammocoetes ruber, einem so voll-

kommen organisirten Fisch, bei dem die Augen auch mit der allgemeinen

Haut bedeckt sind, finden sich Lobi optici, die grôsser als Cerebellum und

Lobi olfactorii, von letztern wenigstens durch eine Zirbel abgegrenzt, aber

in der Mitte mit einander verschmolzen sind (Tafel XV, Fig. h, 5, m, y.).

Sehr gross fand ich sie in Belone longirostris , d. h. sowobl das Cerebellum

als die Lobi olfactorii an Grosse ubertreffend, sie sind eifôrmig, das schmà-

lere Ende nach hinten gerichtet, hier vom Cerebellum etwas bedeckt, zu-

gleich sind dièse hintern Enden durch zwei kleine Quercommissuren ver-

bunden; beide Sehlappen zusammen stel'en die Figur eines Herzens dar.

Quercommissuren solcher Art beschreibt Leur et
1
) als allgemein voi'kom-

mend und vergleicht sie mit dem Corpus callosum der hôhern Thiere; ge-

wiss mit Unrecht. Querlaufende Fasern verbinden die Lcbi optici auch in

Acipenser slurio
i
). In Petromyzon Jluviatilis sah ich die Strânge des ver-

lângerten Marks am vordern Winkel des Ventriculus quartus bedeutend an

schwellen, sich erheben und auf ihnen aufsitzend die langlichrunden, ziem-

lich flachen, vorn etwas zugespitzten, hinten breitern Lobi optici, welche m
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der Mitte nicht aneinander liegeri, aber durch eine mittlere Markplatte un-

ten mit einander verbunden sind; dièse Markplatte bildet nach hinten eine

stumpfe Spitze und ist das Substramen loborum opticorum (§ 33.); die Lo-

bi optici sind viel kleiner aïs die olfactorii (Tafel XIV, Fig. 12. 13. m.).

Anders sind die Lobi optici nach Carus 4
) und Desmoulins 5

) in Petro-

myzon marinus gestaltet, nehmlich kleiner als die Lobi olfactorii, aber làng-

lich, durch eine Querfurche in eine vordere und hintere Halfte getheilt,

in der Mitte aneinander liegend. D'Alton 6
) bildet als vordere Halfte der

mittlern Abtheilung des Hirns zwei làngliche Kôrper ab, welche durch ei-

nen unpaaren grauen Mittelkôrper verbunden sind; dièse halte ich fur die

Lobi optici. — In Chimaera monstrosa sind die Lobi optici zwar viel grôsser

als die Lobi olfactorii, aber sehr viel kleiner als das Cerebellum, welches sie

hinten und oben dem grôssten Theil nach bedeckt. Sie bilden etwas làng-

liche, kugliche Markniassen, welche von einander durch eine nicht ganz

durchdringende Miltelfurche getrennt sind und nach vorn steiler abfallen.
7

)

In Muraena anguilla sah ich sie viel kleiner als das Cerebellum und kaum

so gross als die Lobi olfactorii, in der Mittellinie verwachsen, durch eine

Querfurche in eine vordere und hintere Halfte getheilt und in der Mitte

dieser Querfurche mit der Zirbel versehen. (Tafel VII Fig. 6, 1, m, y.) Mu-

raena conger wird in Hinsicht auf die Sehlappen verschieden beschrieben,

nach Serres 8
) sind sie kleiner als der Lobus oljactorius , nach Desmou-

lins 9

) grôsser, nach Beiden und Arsaky 10
) das Cerebellum weit an Grosse

xibertreffend, sie sind hier langlich rund, gewôlbt. In Acipenser ruthenus

fand ich die Lobi optici sehr klein, lang, schmal, kleiner ah das Cerebellum,

abes grôsser aïs die Lobi olfactorii. Bei Acipenser sturio stellt Stannius X1

)

die Lobi optici als runde, sehr erhabene Kôrper dar, welche die grôssten

Centralorgane zu sein scheinen ; auch bei Desmoulins 12
)

ubertrifft der

Theil, den er Lobe cérébral nennt, der aber offenbar der Lobus opticus ist,

sowohl das Cerebellum als die Lobi olfactorii weit an Grosse, nach Ser-
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res ia
) aber [sind die Lobi optici des Stôrs die kleinsten Centrultheile der

obern Partie. In Cycîopterus lumpus (Tafel VIII) sind die Lobi optici oben

das grôsste Centralorgan, rundlieh von Gestalît, binten einen kleinen Fort-

satz nacb dem Cerebelhun abschickend. In Cotlus scorpius (Tafel VI) und

quadricornis (Tafel VII) sind sie wenig von einander liegend, fast rund und

ùbertreffen sowohl das Cerebellum als aucb die Lobi olfactorii bedeutend

an Umfang. In Blennius viviparus (Tafel XIV) sind sie auch rundlicb, grôs-

ser als das Cerebellum und die Lobi olfactorii, liegen aber in der Mittelli-

nie mebr aneinander. Die Pleuronectes - Arten baben fast runde, hochge-

wolbte Sehlappen, welche grôsser als die vor und hinter ihnen liegenden

Organe sind. In den Raja- Arten sind die Lobi optici in der Regel ausser-

ordentlich klein, viel kleiner als die Lobi olfactorii, und auch gegen das

Cerebellum zurùckstehend J sie sind dabei breit, rundlieh und hinten durch

das kleine Hirn auseinander geschoben. ") In Torpédo narke und T. Gal-

vanii sind die Lobi optici sebr klein, kleiner als die Lobi olfactorii und als

das Cerebellum, welches letztere sie fast zur Hàlfte verdeckt.
1S

) In Lophius.

piscatorius sind sie gross, oval.
16

)

') Meckel's Archiv 1826, III, 398, Tab. VI, Fig. 4. — *) Anat. comp. du syst. nerv. p.

71. - 3
) Mùller's Archiv 1843, I, 40. — 4

) Zootomie Tab. IX, Fig. 1. - 5
) Anat..

des Syst. nerv. PI. VI, Fig. 2. - 6
) Mùller's Arch. 1840, I, S. 6, Tafel I, Fig. 1, d,

d, e. -, ') Mùller's Archiv 1842, I, S. 26, Tafel II, Fg. 1, 2, 3, 4, c. — 3
) Anat.

comp. PI. VII, Fig. 168. — 9
) Anat. des Syst. nerv. PI. XII, Fig. 1. — i0

) De pisc.

cereb. Tafel I, Fig. I. — ") Mùller's Archiv 1843, I, 37, Taf. III, Fig. 1, f. — ")

Anat. dis Syst. nerv. PL V, Fig. 4, B. — i 3
) Anat. comp. PI. XII, Fig. 253. — * 4

)

Arsaky Tab. III, Desmoulins PI. I, V, Serres PI. VI.'— ls
) Valentin in Wag-

ner's Handwôrterbuch der Phjsiol. I, 2o7, Fig. 7, b. — l 6
) Serres PI. VII, Kuhl's

Beitr. Tab. II, Fig. I.

In Gadus callcrias (Tafel V) steben die Lobi optici dem Cerebellum an

Grosse naeh , ùbertreffen aber die Lobi olfactorii ;
sie sind sehr gewôlbt,

rundlieh, vorn etwas zugespitzt; ebenso verbalten sie sieh in Gadus mor-
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rhua,}) Aber in Gadus merlangus ùbertreffen sie sowohl das Cerebellum, als

die Lobi olfactorii an Grosse, und sind langiich.
1
)
In Gagus aeglefinus halten sie

stch mit dem Cerebellum fast in gleicher Dimension , sind oval, gewôlbt. 3
)

In Lola vulgaris (Tafel XII) werden sie sowohl vom Cerebellum als von

den Lobi olfactorii an Grosse ùbertroffen und sind lànglich rund. In den

Cyprinen sind sie in der Regel grôsser aïs das Cerebellum, hinten ausein-

ander gehend, oval, oben mit einem Eindruck. In C. idus (Tafel IX) und

C. carpio
l
) sind sie weit massenreichèr als die Lobi olfactorii in C. tinca

{Tafel X) kleiner ais das Cerebellum
,

grôsser als die Lobi olfactorii , fast

Yollkommen rund, in der Mitte auseinander liegend. In Cyprinus barbus 5

)

sind sie kleiner aïs das Cerebellum, grôsser als die Lobi olfactorii und hin-

ten wird zwischen ihnen eine starke Quercommissur sichtbar. In Cypr.

albumus 6
) sind sie elliptisch und ùbertreffen sowohl das Kleinhirn als die

Pùechlappen an Volumen. In Lucioperca sandra (Tafel XIII) sah ich sie

rundlich, kleiner ais die Lobi olfactorii und das Cerebellum. Bei Perça Jlu-

viatilis bilden Gottsche 7
) und Grant 8

)
die langlig runden Sehlappen

weit grôsser ab, als die vor und hinter ihnen benndiichen Centralorgane.

In Salmo trutta (Tafel I,) erscheinen sie mir sehr gross, das Cerebellum et-

was, die Lobi olfactorii weit an Urnfang ubertreffend, lànglich, hinten aus-

einander stehend, in Salmo epertano - marinus (Tafel II) ebenso, nur hinten

breiter werdend. In Gaslerosteus aculeatus sind sie breit, hoch, ùbertreffen

das kleine Hirn weit, die Lobi olfactorii niassig an Grosse, vom und hin-

ten sind sie abgeplattet, vorn von den Lobi olfactorii etwas ùberragt. In

Clupea harengus (Tafel III) sind sie etwas grôsser aïs das Cerebellum, viel

grôsser als die Lobi olfactorii, mit windungsartigen Eindrùcken versehen,

vorn dicker, hinten verschmàlert, kolbenfôrmig, weit auseinander gehend.

In Eckeneis rémora 9
) viel kleiner aïs das Cerebellum, von diesem in der

Mittellinie bedeckt, rundlieh, etwas grôsser als die Lobi olfactorii. In

Syngnathus acus 10
)
gross, elliptisch. Esox lucius il

) hat grosse, elliptische
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Sehlappen, oben mit einer Vertiefung. Sehr gross sind die Lobi optici fer-

ner in Xiphias gladius, Uranoscopus scaber, Trachinus draco, Caepola taenia,

Tetrodon mola\ in diesen Fischen weichen sie auch hinten auseinander. Die

Sparus - Arten verhalten sich, in Hinsicht auf dièse Gentrallappen verschie-

den, bald sind sie kleiner als die Lobi olfactorii, (Sp. sargus), bald grôsser,

(Sp. Raji)\ das Cerebellum ùbertreffen sie bier meist an Umfang. Gross sind

endlich die Lobi optici aucb und dabei oval von Gestalt in Scorpaena ras-

cassa, Zeus faber, Gobius, in den Triglen. Klein aber sind die Lobi optici

in Scomber trachurus (hier hinten vom Cerebellum auseinander geschoben),

Mullus surmuletus , Silurus glaris (hier vom Cerebellum verdeckt) in Mugil

cephalus (oval, vom Cerebellum hinten auseinander geschoben) und in allen

Squalus - Arten. Besonders in den letzten Fischen kommen die auffallend-

sten Beispiele davon vor, dass das kleine Hirn und die Lobi olfactorii sowohl

an Grosse und Umfang, als an innerer Ausbildung die Lobi optici ùbertref-

fen.
11

) Man kann auch kein directes Verhàltniss zwischen der Grosse der

Augen und derjenigen der Lobi optici angeben, wie Gottsche 18
) anzudeu-

ten scheint.

i) Serres PI. VII, Fig. 163. — z
) Solly the human Brain, PL II, Fig. 3, 4. Arsaky de

pisc. eereb. Tab. I, Fig. 12. — *) Serres PL VII, Fig. 177. Solly PL II, Fig. 9. —
4
) Desmoulins PL I, Fig. 6. — s

) Desmoulins PL X, Fig. 1. — 6
) Carus Zoot.

Tab. IX, Fig. 1. — 7
) Mùller's Archiv 183S, Tab. VI, Fig. XXXIV- — 8

) Umrisse,

S. 272, Fig. 96. — 9
) Gottsche Tab. VI, Fig. L. — l°) Gottsche Tab. IV, Fig. XV.

— t 1
) Gotssche Tab. IV, Fig« I. Zagorsky Tab. I, Fig. I. — i*) Arsaky — Ser-

res — Desmoulins — Carus. — l') Mùller's Archiv 1835, III, 262.

S- 43.

An der Oberflache der Lobi optici findet man gewôhnlich graue Substanz,

•rvelche mit weissen Fasern verflochten, oft durch viele Gefàsse stark gerô-

thet ist. Ich sah bei einem frischen Exemplar von Cyprinus tinca (Tafel

X, Fig. 3,) die àussere Marklage grau, in dieser aber weisse Fasern in der

Richtung von vorn nac.h hinten und von innen nach aussen sich ausbrei-

Mèm. des sav. êtrang. T. V. 43
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ten; dièse weisse Faserung hat Zusammenhang mit derjenigen der Lobi ol-

faclorii; der innere Rand ist mit grauer Substanz gesaumt. In Cyprinus

lima und brama lâsst die àusserlich sichtbare graue Substanz nach binten

eine dreieckige Lùcke, in welcher weisse Markmasse zu Tage kommt. *)

Meistentheils laufen die weissen Fasern, wie es Gottsehe 2
)
bescbreibt uvon

aussen und hinten nacb vorn und innen, dràngen sicb in der Mittellinie mebr

zusammen und machen ein weisses Bùndel aus; dasselbe gescbieht auf der

untern Flàche. Dadurch, dass sich von allen Seiten die Fibern zum Seh-

nerven zusammendrangen und dass der Sehnerv sich nach aussen und un-

ten biegt , um unter die Lobi olfaclorii zu kommen , bekommt der Lobus

opticus mitunter am vordern Rande eine Faite. Man kônnte sagen, der

Sehnerv sei nacb hinten hohl geworden und umfasse mit seinen Wurzeln

die Lobi optici» In Cyprinus alburnus und C. Gobio bescbreibt Leuret 3

)

den Bau der Sehlappen also: «die Fasern der untern Mittelleiste des Rùk-

kenmarks [faisceau Julcral) treten in dièse Lappen von unten ein, trefïen

auf ein wirkliches Ganglion und kommen aus diesem fâcherfôrmig hervor.

Aus dem Fâcher (Radiatio §. 49) ausgebend sammeln sie sicb in 2 Bùndel,

das eine nach aussen und unten, das andere nach innen und oben, beide

Bùndel vereinigen sich wieder an der vordern Partie des Lobus opticus und

diess ist die Entstehung des optischen Nerven, dessen Fasern aber zahlrei-

cher sind, als die in den Lobus opticus eingehenden Fasern des verlànger-

ten Marks, so dass man das Ganglion, wo sie hindurchgehen, als ein Ver-

stârkungsorgan ansehen kann.» Es ist aber der Natur der Sache angemes-

sener, anzunehmen, dass die Fasern des Sehnerven zum Lobus opticus hin-

zutreten , centripetal verlaufen und so fallt die Annahme eines Verstâr-

kungsganglions (ganglion de renforcement) in sicb zusammen. — Auch nach

Leuret 4

)
giebt es noch ausserdem Querfasern im Lobus opticus. — Am

Lobus opticus des Stôrs verlauft am innern Rande àusserlich ein weisser

Langsstreif, der vorn an dem der andern Seite anliegt, hinten sich entferntj
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hier scheint er mit dem N. trochlearis Zusammenhang zu haben. s
) Bei

Lota vulgaris (Tafel XII, Fig. 7, m.*) verlàuft am innern Rande der Lobi

optici eine weisse Markleiste, welehe sich vorn zu einer Spitze vereinigt und

hinten in die Zirbel eingeht. Bei Petromyzon marinus bildet D'Alton 6

)

«inen unpaaren Mitteltheil ab. Im Aal geht die hintere Partie der Loin op-

tici jederseits in einen Schenkel aus, welcber als Scbleife den vom Cerebel-

lum kommenden Bindearm umfasst. (§ 38, Tafel VII, Fig. 7.) Etwas Aehn-

liches sah ich in Cyclopterus lumpus {% 41). Die Lobi optici sind als der

Vereinigungspunkt verschiedener Fasern zu betrachten, die tbeils von den

Sehnerven (§ 98) , theils von den vordern theils von den hintern Pyrami-

den (§19 und 25), theils von den Bindearmen (§ 38), theils von den Oli-

varstràngen (S 26) herkommen und sich mit grauer Masse vermengen, die

mit derjenigen im Innern des Riickenmarks Zusammenhang bat. Durch

ihre Vereinigung wird aber in der Regel keine solide Masse gebildet, son-

dern es bleibt inwendig eine Lùcke, welches die Hohle der Lobi optici ist.

x
) Zagorsky de Syst. nerv. pisc. p. 15. — 2

) Mûller's Archiv 1833, III, 261. — 3
) Anat.

comp. du Syst. nerv. p. 95. — 4
) Ebend. p. 94. — 5

) Stannius in Mûller's Archiv

1845, I, 41, Taf. III, Fig. 3. — 6
) Mûller's Archiv 1840, I, Taf. I, Fig. I, e.

S. H.

Dièse Hohle der Lobi optici, Ventriculus loborum opticorum , ist

nach Guvier von Gottsche *) Ventriculus commuais genannt und als

ein Verschmelzen des dritten und des seitlichen Ventrikels betrachtet wor-

den; ich muss, wcnn ich mich der Benennung auch oft bedienen werde,

doch dièse Deutung fur unpassend halten und werde spàterhin zeigen, dass

ich weder dièse, noch ùberhaupt die Deutung der Lobi optici von Gott-

sche gelten lassen kann. Man gelangt am besten zur vollen Ansicht des

Ventriculus loborum opticorum, wenn man oben in der Mittellinie, wo die

Markblàtter nur leicht mit einander und mit der Scheidewand verklebt sind,



142 G IRGENSOH N

die Markblàster seitwârts auseinanderlegt und sie nach aussen von einander

entfernt. Es ist noch nicht entschieden, ob dièse Hôhle in allen Fischen

vorhanden ist; fehlen soll sie nach Serres 1
) bei Silurus electricus und Ra-

ja torpédo ; schwer darzustellen ist sie sicherlich in vielen Species, wo die

Lobi optiei klein und weicher sind. Manche Anatomen thun ihrer sehr

ungenùgend Erwâhnung, Obgleich ich sie auch in einigen von mir unter-

suchten Fischen (Petromyzon fluviatilis, Muraena anguilla, Lucioperco sandra,

Salmo trutta, S. eperlano-marinus, Clupea spratlus) theils nicht gesehen, theils

nach ihr zu suchen verabsàumt habe , so gebe ich doch zu , dass sie auch

in diesen vorhanden sei, und halte es fur wahrscheinlich, dass man sie in

allen Fischen nachweisen wird, dass also die Hôhlenbildung in dem Lobi

optiei der Fische etwas Wesentliches ist. In Ammoeoetes ruber gelangte ich

dadurch zur Ansicht dieser Hôhle, dass ich am Kopfende dièses Fischchens

mehrere Querdurchschnitte machte , wo ich voraussetzen musste, dass die

Gentrallappen gelegen seien. Sehr gross und jederseits ungefâhr halbmond-

fôrmig ist die Hôhle in Chimaera monstrosa; 5
) sie scheint in der Mitte zu

communiciren; die obern Wandungen des Ventrikels sind verhàltnissmâssig

sehr dick. Die Gestaltung der Hôhle lâsst sich, im Allgemeinen nicht gut

angeben, am zweckmàssigsten betrachtet man die in ihr vorkommenden Con-

figurationen besonders, da sind denn zu merken: 1) die Scheidewand, 2)

die Knôpfchen neben derselben, 3) die làngliche [Wulst auf dem Grunde,

k) der Boden der Hôhle zwischen den Hei'vorragungen, 5) die Gommissu-

ren, und 6) die Faserungsstrahlung an den Wânden.

») Mùller's Archiv I83S, III, 271. — a) Anat. eomp. du cerv. II, 50o, 306, — 8
) Valen-

tin in Mùller's Archiv. 1842, I, 38, Taf. II, Fig. 4, d.

S- *5.

Die Scheidewand, Septum loborum opticorum (t in den Figuren),

Gottsche's Fornix, Brùcke
, (welche Benennungen ich nicht annehmen
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kann, da ich die Lobi optici nicht fur die Hemisphâren ansehe) pflegt au*

weisser Markmasse zu bestehen; ihre Elemente sind theils von den Binde-

arraen (§ 38), theils von den Ausstrahlungen der Wânde des Lobus opticus

selbst herzuleiten. Sie ist gewbhnlich ein doppeltes Markblatt und vielleicht

sind die Markblàtter inwendig zuweilen von einander abweichend, so dass e*

noch einen besonderen Ventriculus septi loborum opticorum gibt. In Clupea

harengus besteht die Scheidewand aus k Blàttern, die nach hinten kolben-

artig anschwellen, nach vorn sich verschmàlern (Tafel III, Fig. 6, e
s
, s. *.).

Auch in Cyprinut idus, wo ich aber nur 2 Markblàtter sah, verdecken sie

sich nach hinten kolbenartig und werden nach vorn feiner (Tafel IX, Fig.

4; t.). In Belone longirostris scheinen sie nach hinten in die knopffôrmigen

Erhabenheiten ùberzugehen, deren es hier nur ein Paar gibt, und vorn sich

zu verschmàlern. Dagegen sind dièse Markblàtter vorn dicker und hinten

sich verschmàlernd in Gadus callarias, Cycloplerus lumpus und in Cottus

quadricornis , wàhrend die vorn und hinten von gleicher Dicke sind in

Gasterosteus aculeatus, Pleuronectus jlesus, Blennius viviparus. Nach vorn

scheint die Scheidewand unten beide Hôhlen nicht vollstândig zu trennen

und man bemerkt unter derselben in der Mittellinie ein blindes Loch.

(Clupea harengus Tafel III, Fig. 6, u.)

S. 46.

Neben der Scheidevrand gibt es in der Hôhle der Sehlappen jederseits ein-

oder zwei, selten drei weisse Knôpfchen, Globuli ventriculi loborum
opticorum. (x in den Figuren). Nichts von solchen Globuli beschreibt

V a le n tin in Chimaera monstrosa. In Acipenser sturio sollen sich nach

Stannius 1

)
iri der Hôhle der Lobi optici keine eigenthùmlichen gangliôsen

Kôrper, wie in den meisten Knochenfischen, erheben, es ragt aber der zap-

fenartige vordere Theil des Cerebellums frei in die'Hohle hinein und dieser.
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hat 2 Seitencolumnen und einen mittlern Lappen; die Seitencolumnen sind

nichts als die Globuli ventriculi loborum opticorum, und der mittlere Lappen

eine Andeutung der Scheidewand. Doch lassen sich dièse Kôrper vom Bo-

den der Hôhle abheben und zurùckbiegen (Fig. 7.), môchteu also doch

mehr zur Formation des Cerebellums gehôren. Ein solehes Knôpfclien je-

derseits sali ich in Belone longirostris (hinten, rund, grôsser, platt), in Cotlus

scorpius und quadricornis (hinten, klein, rund), in Pleuronecles Jlesus (hinten,

klein, rund), in Gasterostens aculeatus (hinten, grôsser, rund), in Clupea

harengus (in der Mitte, gross, auf einer Wôlbung des Bodens aufsitzend),

in Lota vulgaris (hinten , gross, keilfôrmig) und in Cobilis Jossilis (grôsser

als in irgend einem andern Fisch, als Fortsetzung des Cerebellums erschei-

nend (Tafel XI, Fig. 5, x.). Zwei Knopfchen jederseits sah ich in Cyslop-

terus lumpus (Tafel VIII, Fig. 7. ce
1

, ce
2
, klein, gleichgross, vorn und hin-

ten), in Blenvius viviparus (Tafel XIV, Fig. 5, x l
, ce

2
, aile vier hinten,

aber die hintern grôsser als die vordern). Vier Knopfchen, jederseits 2,

kommen auch im Hecbt vor. Gottsche 8
) gibt in Gadus callarias nur 2

Knopfchen an, wàbrend ich hier vier sah, aile klein und ganz hinten; aus-

serdem sah ich noch hinter der vordern Gommissur jederseits ein ganz

kleines Knopfchen (vielleicht die Tubercula intermedia), so dass der Dorsch

also 6 Knopfchen hat. In Cyprinus idus habe ich gar kein Knopfchen fin-

«den konnen, ùberhaupt gehen dièse Globuli in den Cyprinen mehr in Hache,

kaum unterscheidbare Erhebungen der Markmembran liber, so wie denn

auch das Tuberculum cordijorme Halleri in diesem Fischgeschlecht eine Aus-

artung dieser Knopfchen sein môchte 4
). In Cyprinus linca befindet sich auf

dem Grunde der Hôhle nur eine kolbenfôrmige Anschwellung, welche an

der Scheidewand anliegt und mit dem spitzen Ende nach hinten sieht

(Tafel X, Fig. 5, v.). Ganz vorn, vor der Commissura anterior gibt es

manchmal auch noch jederseits ein weisses Knopfchen, GottscheV) Tu-

bercula intermedia, weil sie zwischen Lobus opticus und olfactorius liegen;
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nach Valentin 6
) sind sie durch einen dunnen Faden, Commissura tenuissima,

verbunden, sie scheinen auch noch zur Bildung der Seitenhôhle zu gehôren.

i) Mùllers Archïv 1843, I> 40, 41, Taf. III, Fig. 6, tt, y. — % Zagorsky Tab. II, Fig. I.

Gottsche V, Tab. IV, Fig.4, Tab. VI, Fig. XLI. — 3) Milliers Archiv 1835, III, 273—

280. - 4
) Ebend. Fig. III, XVIII, XXI, XXIII, XXVII. - 5

) Ebend.V, 435.- ^Som-
me rring's Hirn- und Nervenlehre. S. 120.

§. 47.

Mehr nach aussen und von der Scheidewand entfernter befindet sich

auf dem Grnnde der Hôhle eine Wulst, Eminentia longitudlnalis loborum

opticorum, iori semicirculares Halleri (in den Abbildungen v.) die nur selten

so flach ist, dass man sie wenig erkennen kann, z. B. in Belone longirostris,

Cobitis Jossilis und Cyclopterus lumpus. Dièse Seitenwulst ist lânglich, kol-

big, mit dem stumpfen breiten Ende nach vorn, mit dem spitzen und

schmalern Ende nach hinten, mit der Convexitàt nach aussen, mit der Con-

cavitàt nach innen gerichtet: in Cottus scorpius und quadricomis, in Clupea

Jiarengus (hier nimmt sie mit einer mittlern Hervorwulstung des Grundes

und mit dem Knopfchen auffallend die Gestalt eines menschlichen Ohrs an,

Tafel III, Fig. 6, v.), in GasLerosteus aculeatus (gegen das Knopfchen ver-

haltnissmâssig schwach und schmal) und in Pleuronecles Jlesus (besonders

dick nnd breit). In Cyprinus idus ist dièse lângliche Wulst an der kolbi-

gen Markplatte der Scheidewand anliegend, mit dem schmalen hintern Ende

etwas nach avissen gerichtet (Tafel IX, Fig. h, v.). In Cyprinus tinca scheint

sie geradezu eins mit dem Knopfchen (§, 46) zu sein. In Gadus callarias

fand ich sie oval, viel mehr der rundlichen als der Retortenform sich an-

nëhernd, gross, dick, weiss. Auf dem Boden der Hôhle des Sehlappens von

Chimaera monstrosa befindet sich eine starke Aufvvulstung, die von Valen-

tin 1

)
fur das Corpus striatum genommen ist; «sie ist nach aussen vorn

durch eine Furche von der iibrigen Wandung des Ventrikels abgeschieden,

geht aber sonst mehr allmàhlig in dieselbe ûber. Nach unten gegen die
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Basis hin begrenzt sie eine stàrkere Furchenbildung. Durch die so beider-

tseits vorhandenen Furchen entsteht dann an der Grundflàche des Ventri-

kels ein ungefàhr halbmondfôrmiger, nacb oben concaver Theil, welcher in

seiner Mitte eine bedeutende Làngenspalte besitzt. Sie ist ebenfalls halb-

mondfôrmig gebogen, richtet ihre Goncavitàt aucb nach oben, steht mit ili-

srem hintern Ende etwas hoher als mit ibrem vordern, reicbt weder vorn

aioch hinten bis zum Ende des halbmondformigen Tbeils der Basis des Ven-

trikels und fùhrt in den an den Sebnerven anliegenden Theil, der so als

Hirnanhang nebst Trichter angesehen werden kann, wàbrend die Spalte

selbst den Âditus ad infundibulum darstellt. » In Lota vulgaris ist die Emi-

nenlia longitudinalis gross, weiss, eifôrmig, mit dem spitzen Ende hinten an

<len Globuli anliegend, mit dem breiten Ende nach vorn gerichtet, vorn

.zwischen beiden ein blindes Loch. (Tafel XII, Fig. 8, v. u.). In Blennius

viviparus ist sie nach Verhâlltniss sehr lang, wenig gekrùmmt, am innern

convexen Rande etwas gezàhnelt (Tafel XIV, Fig. 5, P.); es sind diess die

Theile, welche Gottsche 2
) als Thalami optici beschreibt. Dièse làngliche

Seitehwulst ist suweilen hohl

i) Mùllers Archiv 1842, I, 30, 31. — z
) Mùllers Archtv 1836, III, 280 — 233.

§• kS.

Der Boden der Sehlappenhôhle befindet sich zwi3chen der liinglichen

Wulst, den Knopfchen und der Scheidewand. Er ist ungleich, senkt sich

aber gewôhnlich nach vorn und auf demselben erblickt man meist graue

Substanz, welche sich auch wohl wulstartig erhebt z. B. in Clupea haren-

gus (Tafel III, Fig. 6. w.) Glatter und ebener sah ich den Boden wo die

Tori nicht zu erkennen sind, z. B. in Belone longirostris *und Cyclopterus

4umpus. Es lassen sich in dem Ventrieulus loborum opticorum in der Regel

2 Gommissuren erkennen, eine vordere und eine hintere. Letztere ist nach

^Gottsche 1

) in allen Gràtenfischen vorhanden, es ist Hallers Commissura
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transversa, sie soll zum Theil in das Trigonum fissum {%. 32.) ausstrahlen.

Sie scheint mir verànderlich zu sein, bald sah ich sie eine Verbindung

zwischen den hintern Knôpfchen bilden, z. B. in Blennius viviparus , bald

vereinigte sie die hintern verschmàlerten Enden der lànglichen Wùlste, z.

B. in Cotlus scorpius , bald schien sie nur eine Querfaserung unter der

Scheidewand von einer Seitenwandung des Lobus opticus zur andern zu

sein, wie in den meisten von mir untersuchten Fiscben. Die vordere Com-

missur in dieser Hôhle ist nicht mit der zu verwechseln, welche zwischen

den Lobi olfaclorii gefunden wird, sie einigt die Markplatten der Scheide-

wand, welche vorn auseinander zu gehen pflegen, und besteht nur aus we-

nigen weissen Fasern. In Blennius viviparus verbindet sie die vordern En-

den der lànglichen Wùlste (Tafel XIV, Fig. 5. v.
2
).

1) Mûller's Archiv 1835, V, 444.

S- W.

Endlich ist in der Hohle der Lobi optici die Ausstrahlung der Fasern

Radialio loborum opticorum, zu betrachten, welche Gottsche 1

) Stabkranz

Reils genannt hat, immer in der Voraussetzung, es hier mit den Hemis-

phâren des Hirns zu thun zu haben. Dièse Ausstrahlung kommt unter der

lànglichen Wulst hervor und breitet sich wie aus einem Brennpunkte,

nach vorn, nach hinten und seitwàrts aus und steigt nach oben, die innere

Lage der Wandung ausmachend, sie krùmmt sich oben von beiden Seiten

gegen die Mitte und hier stossen beide Wànde aneinander und kleben

zusammen, sind auch wohl durch ein oberflâchliches Epithelium verbun-

dcn, in welchem Gottsche 2
) sogar das Corpus callosum erkennen will. Die

Ausstrahlungen sind nnter dem Torus sehr dicht zusammengedràngt und hier

wohl mit den Pyramiden in Zusammenhang, oder vielmehr deren Fort-

setzung; sie breiten sich in den Wànden mehr auseinander und werden,

nach oben gehend, immer schwâcher. Es sind sehr weisse Fasern, zwischen

Mém. des sav. étrang. T. V. 44
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welche sich aber graue Masse einzufùgen scheint. Die Austrahlung ist da^.

wo keine Tori erkennbar sind (Cyclopterus lumpus und Belone longirostris),

sehr schwach, kaum zu sehen. ïn Cyprinus tinca, so wie in einigen andern

Fischen, geAvahrt man keine Ausstrahlung, doch mag sie wohl nirgend fehlen.

Es sind noch genauere mikroskopische Beobachtungen anzustellen.

l) Mùller's Archiv 1353, III, 283— 8o. — ») Ebend, 265 — 266.

S. 50.

Nach der Beschreibung der innern und àussern Formation der Lobi

optici {%%. kl — 49), balte ich es fur zweckmàssig, scbon bier die Ansicbt

zu beleucbten, dass dièse Organe wirkliche Hirnbemisphâren seien. Dièse

Deutung ist besonders von Haller 1

), Camper 2
), Guvier 8

), Trevira-

nus 4
), Gottsche 5

) und Stein 6

)
gemacht worden; auch Valentin 7

) hait

in Chimaera monslrosa das fur Hirnhemisphàren, Lobi hemisphaerici, was

ich fur Lobi optici ansehe. Doch spricht er sich ùber die Bedeutung dieser

Lobi an einem andern Orte 8
) anders aus, und nennt die Lobi olfactorii He-

misphàrenlappen. Andere verwerfen dièse Meinung [Lobi optici seien Hirn-

hemisphàren) z, B. Arsaky 9
), Serres 10

), Desmoulins 11
), Grant 12

), Ioh.

Mùller 13
), Stannius 14

)
und erklaren dièse Lobi theils fur die Vierhùgel,

theils fur eine Verbindung der Seh- und Vierhùgel. Ich halte mit Letzteren

die Parallelisirung mit den Hemisphàren des grossen Hirns fur verfehlt und

sehe sie eher fur analog den Vierhùgeln und Sehhugeln an, ohne jedoch

damit sagen zu wollen, sie entspràchen ganz den Vierhùgeln oder Sehhu-

geln der hôhern Thierclassen; sie stehen ausschliesslicher und mehr direct

mit dem Sehnerven in Zusammenhang, als diess mit den genannten Orga-

nen der hohern Thiere der Fall ist; sie sind auch im Gomplex der Gentral-

nervenorgane eine viel bedeutendere Organisation, als in den hohern Tbieren,

sie sind im Innern vollendeter und mùssen deshalb im Ganzen von weit



Anatomie und Physiologie des Fisch- Nercensystems. 149

grosserm Einfluss sein. Meine Griinde gegen die Vergleichung mit den He-

misphâren sind folgende:

!) Opp. min. Tom. III, p, 200, f. — Mémoires de mathématique T. VI, Paris 1774, p, 181.

3
) Vorles. ùb. vergleich. Anat. II, S. — 4

) Die Erschein. u. Gesetze des org. Lehens, I,

53, Vermischte Schr. III, 46, 47, 33, 33. — 5
) Frorieps Not. XXXVI No 775. S. 56

— 58. und XXXVII No 793, I, 36 — 40. Mùller's Archiv 1833, III, 237 - 2S7. -
6
) De thalamo optico et origine N. optici in homine et animalibus vertebratis. Havn. 1834.

Mùllers Archiv 1856, III und IV, p. XXII. XVIII — XX, p. — 7
) Mùller's Archiv

8142,1,26, 56. — 8
) Sômmerr ings Hirn- und Nervenlehre S. 107, u. f. besonders 119.—

9
) De pisc. cereb. §. 16, p, 50, 51. — *°) Anat. comp. du cerv. II, 517—523. — iX

) Anat.

des Syst. nerv. I. 136—139. — » 2
) Umrisse III. 267—269. — ,s

) Handb. d. Physiol. I,

807, 808, Archiv 1834, I, 61, 62. — * 4
) Milliers Archiv 1845, I, 41, 42.

S. 51.

1.) Die Lobi optici der Fische haben die grôsste Analogie mit den Lobi

optici der Amphibien und Vôgel. Besonders bei den Amphibien haben dièse

Kôrper ganz dieselbe Form, Lagerung, dieselben Verhàltnisse zu den an-

dern Centralorganen und ebenfalls eine Hôhle, und diejenigen Kôrper, wel r

che wïr im Folgenden als Lobi olfactorii kennen lernen werden, sind bei

ihnen schon deutlicher fur die Hirnhemisphâren anzuseben, z. B. in der

Natter 1

), in Testudo rnydas"1). Aucb bei den Vôgeln 3
) sind die Lobi optici

bobl, haben Faltungen der innern Markmenbren _, eine bedeutende Grosse,

gleiebe Relationen zum Cerebellum und den vordern Theilen, so dass es

hier gewiss Niemanden einfallen wùrde, sie fur die Hemisphàren des gros-

sen Hirns zu halten, besondei's da sie naeh unten geschoben vind oben ein

grosses Hirn gar nicht zu verkennen ist.

2,) In der Fntwicklungsgeschichte der Fische sind die Lobi optici naeh

Rathke 4

)
und v. Baers 5

) Untersuchungen ganz so wie es in den hôhern

Thieren die Vierhùgel in den frùhesten Perioden der Entfaltung der Gen-

tralnervenorgane sind, die grôssten uud am hervorragendsten sich darstellen-

den Nervenmassen. Wenn sie diess in den Fischen auch in den spàteren

Perioden des Lebens bleiben, so grùndet sich diess auf ein von den Physio-
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logen anerkanntes Bildungsgesetz , dass die unvollkommneren Wirbelthiere

in ihrer Organisation der embryonischen Bildung der obern Wirbelthiere

âhneln. Ebenso ist es mit der relativen Grosse der Lobi optici, verglichen

mit den Lobi olfactorii; jene sind sowohl in den unreifen, als auch in den

vollkommneren Thieren pràdominirend ùber die Lobi olfaclorii, stehen den

ïetzteren aber nach, wenn die Entwicklung vorschreitet in den vollkomm-

neren Thieren.

l) Rathke's Entwicklungsgeschichte der Natter. Kônigsb. 1839. Tab. VI, Fig. 14. —
2
) Serres Anat. comp. Atlas VI. V, Fig. 121. — •) A. Meckel in Meckels Arcbiv II, 1,

S. 62. — *) Burdach's Physiologie als Erfahrungswissenschaft II, 206. Rathke's Abh.

zur Bildungs und Entwicklungsgesch. II, 18, 19. — 5
) Mùller's Archiv 1856, VI, p.

CLXIII.

S. 52.

3) Organe, welche durch directe Faserung (durch die vordern Schenkel

oder Bindearme des Cerebellums %. 38.) mit dem kleinen Hirn in Zusam-

menhang stehen, vom kleinen Hirn manchmal iiberwolbt werden, z. B. in

Echeneis rémora, und welche sich unmittelbar vor diesem Organe befinden,

kônnen nicht fur das grosse Hirn, mùssen der Lage und Stellung nach eher

fur die Vierhùgel gehalten werden.

k) Centralnervenmassen, welche an ihrer àussern Flàche in der Regel

weisse Markfaserung haben (§. 43), darf man nicht als Hemisphâren des

grossen Hirns ansprechen, da dièse an ihrer Oberflâche nur graue Mark-

masse haben.

h) Ferner widerlegt der Umstand, dass der Sehnerv die Lobi optici aus-

serlich umfasst, wie es Gottsche selbst so meisterhaft beschrieben (§. 43)

vollig die Ansicht, als kônnten es die Hemisphâren sein. Niemals treten die

Hemisphâren in ein solches Verhàlltniss zum N. opticus. Das grosse Hirn

entfernt sich ùberhaupt von den Gentralenden aller Nerven und es ist ge-

rade das Charakteristische desselben, dass es gar keine Nervenfasern un mit-
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telbar, sondern erst dann in sich aufnimmt, wenn sie schon durch andere

Centralmassen hindui'chgegangen sind.

S. 53.

6) Auch der Sitz der Zirbel iss ein deutlicher Wink, die Lobi optici

nicht fur die hemisphaeria cerebri zu halten, sondern sie eher den Vierhù-

geln zu vergleichen. Es ist diess ein Tuberculum zwischen den vordern

Enden der Lobi optici, dessen Deutung Gottsche 1

) sehr in Verlegenheit

setzt. Serres 2
) weist besonders auf dièses Argument fur die Deutung der

Lobi optici und der Hemisphâren hin.

7) Wenn die Lobi opici den Hemispbâren des grossen Hirns zu paralle-

siren sein sollen, so ist die Deutung der Lobi olfactorii unmoglich. Letztere

sind allzuvvenig mit dem Riechnerven in Zusammenhang und sind in ein-

zelnen Fischspecies allzuvollkommen gebildet, als dass man sie fur blosse

Ganglien des N. olfactorius ansehen sollte, und doch unterscheiden sie sich

wieder von dem Habitas der Lobi optici allzuwesentlich, aïs dass man sie

etwa fur vordere Lappen derselben nehmen kônnte. Was sollten sie denn

wohl sein? Sollten wirklich die Fische nicht nur Hemisphâren des grossen

Hirns mit allen darin enthaltenen Einzelbildungen, sondern auch noch ùber-

diess solche obère Centralorgane besitzen, die keinem andern Thier zu-

kommen? Dagegen streitet die Stellung der Fische unter den Amphibien.

i) Milliers Archiv 185o, V, 433. — a
) Anat. comp. du cerv. h 215, 228 — 221.

S- 5*.

8) Endlich lassen sich auch die Deutungen, welche Gottsche allen den

innern Vorsprùngen und Faltungen in der Hôhle der Lobi optici gegeben

hat, durchaus nicht rechtfertigen. Schon der Umstand, dass dièse Theile

nicht allein in den einzelnen Individuen (wie die abweichenden Beschrei-

bungen deutlich erweisen), sondern auch nach dem Alter sehr verànderlich
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sind, lâsst es ahnen, dass sie keine wesentlichen und constanten Theile,

also mit so wesentlichen und constanten Theilen nicht vergleichbar sind,

als die Vierhùgel, die Sehhugel, der Fornix der hohern Thiere. Gelien wir

noch mehr ins Einzelne, so leuchtet dass Unpassende jener Gleichungen

noch klarer ein. Gottscbe's Fornix (unsere Scheidewand §. 45) soll sicii

bis zwiscben die Vierbiigel erstrecken; wo tbut diess in andern Tbieren

der Fornix jenials, und wie kommt es, dass von solcbem Fornix in den

Vôgeln, deren grosses Hirn docb viel weiter ausgebildet ist, nichts, auch

nur im rudimentâren Zustande zu erkennen ist? Gottscbe's Vierhùgel

(unsere Globuli §. 46) sind eine so unbedeutende, eine so verànderliche

.

zuweilen feblende Formation , dass man sie in keiner Hinsicbt mit den

Corpora puadrigemina der hohern Thiere, wo sie gerade eine sehr wesent-

licbe Organisation sind, vergleicben kann, aueb sollen sie nacb Gottsche

selbst
1

) in der frùhern Entwicklung des Blennius viviparus ganz klein und

rudimentàr sein, da sie docb in dieser Formationsstufe gerade noch weit

mebr hervorspringen mùssten. Gottscbe's Sehhugel (unsere Eminenlia lon-

gitudinalis §. 47) kônnen , da sie neben und ausserbalb der von ihm Vier-

bùgel genannten Theile liegen, nicht den Sehlùigeln hôherer Thiere ana-

log sein, welche immer vor den Vierhùgeln liegen. Wenn im Fiscbgelùrn

Fornix, Vierhùgel, Sehhugel, ja sogar Stabkrariz und Corpus callosum zu

erkennen sind, so befremdet es sehr in dieser Centralmasse keine Streifen-

bugel zu finden 2
), welche bei so weit vorgeschrittener Bildung nicht fehlen

dùrften.

Ich muss hier noch einer Deutung Valentin's gedenken, die mir nicht

naturgemàss zu sein scheint. Er beschreibt an Chimaera monslrosa und an

den Cyclostomen mit undurchbohrtem Gaumen einen Korper, den er Lap-

pen des dritten Yentrikels oder Zwischenhirn nennt, und weleher zwiscben

Hirnhemisphâren {Lobi olfactori) und Sehlappen liegt
3
). Dieser Lappen ist

wieiner Meinung nach der Sehlappen, Lobus opticus, und die hinter dem-
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selben befindlichen Theile sind daher eben so unricbtig erklàrt , namenlick

erhàlt das kleine Hirn (Hammerkorper) eine verfehlte Auslegung. Das

Gleiche gilt von der Beschreibung bei den Cyclostomen mit durcbbohrtem

Gaumen, wo die Lappen des dritten Ventrikels ebenfalls als Sehlappen zu
nebmen sind 4

). Die gezwungene Erklârung, warum bei so vielen Fischen

das Zwiscbenhirn fehlt
5
) wird solchergestalt ganz ùberflùssig.

i) Mùlleis Archiv 185o, V, 481. — 2
) Frorieps Notizen, MXXVII, 38. — 3

) Mùllers
Archiv 1842, I. Sômmerring's Hirn und Nervenlehre S. 122— 123. — s

) Sômmerring,
T. 125. — 5

) Sômmerring, S. 123.

S- 55.

Vorn zwiscben den Lobi optici liegt die Zirbel., Conarium, epiphysis,

Glandula pinealis (§. 53, 7, in den Zeichnungen y.). Nach Gottsche 1

) kommt

sie in allen Fischen vor; sebr mit Unrecht spricht sie Dr. Jul. Wilbrand 2

)

den Fiscben ab. Val en tin 3
) nennt sie sackartig,. bestimmt ihre Lage

zvvischen Seblappen und Hemisphârenlappen und stellt sie zu den Tubercula

intermedia (§. 4-6) in Beziebung. In Acipenser sturio scheint ein der Zirbel

analoges Organ vorn zvvischen den Seblappen vorzukommen, welches aber

nur aus Gefàssen und einem bautigen Wesen gebildet ist
4
). Icb habe sie in

den Coltus-Arten, in Belone longiroslris , Cobitis jbssills, Blennius viviparus,

Cyclopterus lumpus, Clupea liarengus, Gasterosleus aculeulus, Salmo trulta und

eperlano-marinus, Gadus callarias, Lucioperea sandra und Pleuronectes Jlesus

nicht gesehen, ohne deshalb behaupten zu wollen, dass sie hier auch wirk-

lich fehlt; nur allzuleicht reisst dieser zuweilen locker anhàngende Kôrper

beim Aufbrechen des Schàdelgewolbes oder beim Wegnehmen der gallert-

artigen Sulze ab, vermischt sich ununterscheidbar mit dieser und entzieht

sich der Beobachtung. In Clupea spraltus vereinigen sich diejenigen Mark-

fasern, welche neben der Mittellinie der Lobi optici verlaufen, mit Gefàssen

zu einem lànglichen, etwas gedrehten, von einer feinen Haut umschlosse-

nen, zugespitzten Kôrper, dessen Basis vorn zwiscben den Lobi optici auf-
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sitzt, mit der Spitze aber nach der Mitte der Lobi olfactorii geneigt ist. In Cy-

prinus idus ist sie ein mehr markiger Kôrper, lang, schmal, zwischen dem

vordern Winkel der Lobi optici befindlich, nach vorn etwas kolbig anschwel-

lend (Tafel IX, Fig. 3, y.). In Cyprinus tinca befindet sich zwischen den

Lobi optici und dem Cerebellum ein kleines Markkorperchen, welches leicht

abreisst (Tafel X, Fig. h, y.). In Ammococtes ruber liegt an der Stelle, wo

das vordere Ende des Lobus opticus anzunehmen ist, ein plattes, rundes,

-durch seine weisse Farbe sich sehr auszeichnendes scheibenartiges Knopf-

chen auf, das wohl nur eine Zirbel sein kann (Tafel XV, Fig. k, 5, 7, y.)»

In Muraena aitguilla sitzt sie als ein rundes Markknôpfchen der Mitte der

Sehlappen auf, ist verhàltnissmâssig gross und mit einer zahlreichen Menge

Blutgefâsse verwebt (Tafel VII, Fig. 6, 7, y.). In Petromyzon fluviatilis ist

die Zirbel vor den Lobi optici, mit dem Substramen loborum opticorum

(§. 33) durch ein hinten zugespitztes, vorn breites Markblàttchen verbun-

den, besteht aus 2 Hâlften, die unten breit sind, oben in eine gemeinschaft-

liche Spitze auslaufen (Tafel XIV, Fig. 12, 13, y.). In Petromyzon marinas

foefindet sich zwischen den Tubercula olfactoria, am vordern Ende der Lobi

optici ein kleiner scheibenfôrmiger Korper , den ich fur die Zirbel halte
5
).

In Acipenser ruthenus erschien sie mir in der Form eines kleinen Hôkker-

chens, welches der Vereinigung der Riechlappen aufgesetzt ist. In Cyprinus

brama hat die Zirbel zwei lange Schenkel, welche aus dem vordern Winkel

der Sehlappen hervorgehen 6
). Die Zirbel der Fische ist bald aus grauer

Marksubstanz gebildet, bald scheint sie nur eine Formation der Pia mater

:zu sein, die sich sackartig faltet, bald sieht man deutlich weisse Markfa-

«ern, immer gehen zu ihr sehr viele Blutgefâsse. In den Cyprinen ist sie am

deutlichsten.

An Acipenser sturio beschreibt Stannius 7
) den Ventriculus tertius, wel-

cher nur von den Hirnhâuten blasenfôrmig bedeckt, sonst unter keinem

Clentralorgan verborgen ist; er liegt zwischen Lobi olfactorii und Lobi optici



Anatomie und Physiologie des Fisch-Nervensystems. 155

und in seiner Mitte ist der adilus ad in/utidibulum , dieser ist seitlich von

Tzwei Kôrperchen begrenzt, in welche die Schenkel der Commissura posteror

ausstrahlen und welche Stannius den Thalami optici der hôhern Thiere

vergleieht. In Lota vulgaris (Tafel XII, Fig. 7.) sah ich den Aditus ad in-

fundibulum unter der Zirbel, auch als ein Loch zwischen Lobi optici und

olfactorii, doch dùrfte Ventriculus lertius wohl nur eine zwischen den Riech-

lappen gelegene Hôhle genannt werden.

') Mùllers Archiv 1835, V, 455. — 2
) Die Centralgebilde des Nervensystems. Giessen 1840.

S- 167. — 3
) Sômmerring's Hirn- und Nervenlehre. S. 120. — *) Stannius in Mùl-

ler's Archiv 1853, I, 37.— s
) D'Alton in Mùller's Archiv 1838, III, 262. 1840, I, Taf.

I. Fig. 1, c, S. 6. — 6
) Gottsche in Mùller's Archiv 1835, III, Tab. IV, Fig. XX o.

— 7
) Mùller's Archiv 1843, I, 41, Taf. III, Fig. I, d. e.

S- 56.

Den vordern Theil der Schàdelhôhle nimmt in den Fischen ein meist

paariges Gentralorgan ein, welches bald vordere Hirnlappen, bald Lobi ol-

factorii, bald Sehhùgel, bald Lobi anteriores genannt worden ist, auch wohl

mit den Streifenhùgeln verglichen wui-de. Sehhùgel oder Streifenhùgel

inôchte ich dièse Kôrper schon deshalb nicht nennen , weil wir uns nach

anatomischen Begriffen unter diesen Markmassen nur Durchgangsknoten der

Stammfaserung zu denken pflegen, in diesen Organen der Fische die Stamim-

fasern aber^ wenn nicht immer, doch meistentheils endigen. Lobi anterio-

res ist eine zu vage und fur viele Fischspesies geradezu falsche Benennung,

denn es giebt vor ihnen zuweilen noch andere Kôrper, welche diesen an

Grosse fast gleich koramen. Gegen die Benennung Hemisphaeria cerebri,

welche, wie wir weiterhin sehen werden, wohl auch die passendste wàre,

ist dennoch manches einzuwenden, sie liegen nur vor, nicht ùber den

Sehlappen, sie haben sehr wenig- weisse Markfasern, sie sind in den hàu-

fiigsten Fâllen ein so unbedeutendes Organ, dass sie nur gezwungen mit

den Hirnhemisphâren parallelisirt werden kônnen. Auch die Benennung

Mém. des sav étrang. T. V. 45
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Lobi olfactorii will nicht recht passen, denn der Riechnerv hat in den mei-

sten Fischen noch einen Lobulus, der zu ihm in viel nàherer Relation steht r

und uberall geht er unter die Lobi ol/actorii nach dem Hirnstamm hin, sa

dass dièse Centralmassen seinen weissen Fasern nur aufgesetzt, keinesweg^

ihm ganz angehbrig sind, auch nur so wie der Lobus opticus den Sehner-

ven. Da sie indessen mit dem Nervus olfactonus immer verbunden sind,

so lâsst sich die Benennung Lobi olfactorii , Riechlappen (in den Figu-

ren n.) noch am wenigsten tadeln, und ich bleibe schon bei diesen Namen,.

ohne damit anzudeuten, dass sie bloss fur den Riechnerven und den Ge-

ruch da sind, eben so wenig als die Lobi optici bloss fur den Sehnerven

und das Sehen.

I 57.

Die Lobi olfactorii sind in den Fischen in Hinsicht auf ihr Vorkommen

eben so constant als die Lobi optici; sie fehlen keinem Fische, vielleicht

nur dem Amphioxus lanceolatus, aber sie sind,, was ihre Gestalt, ihre Grosse

und das Verhàltniss zu den andern Gentralorganen des Nervensystems an-

langt, sehr viel verànderlicher als die Sehlappen. Zuvorderst herrscht hier

die Verschiedenheit, dass sie entweder in der Mittellinie mit einander ver-

schmelzen, auch wohl gar zu einem Lobus zusammen gehen, der nur eine

Theilungslinie hat, z. B. in Belone longirostris (wo die Theilungslinie nur

unten zu erkennen ist) , Clupea harengus, CL spratUts, Lucwperca sandra,

Raja rubus, Raja clavata, Raja torpédo, Squalus carcharias, Sq. zygaena, Sq.

catulus, Scomber trachurus, Mullus surmuletus , Sparus sargus und salpa,

Scorpaena rascassa, Trachinus draco — oder mehr oder weniger gesondert

sind und zwei neben einander liegende Markmassen bilden, z. B. in Mu-

raena anguilla, Petromyzon Jluviatilis, Petromyzon marinus, Coltus scorpius,

Cottus quadricornis , Cyclopterus lumpus, Pleuronectes flesus, Blennius vivipa-

rus, Gasterosteus aculeatus, Salmo trutta, S. eperlano - marinus , Gadus calla-
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rias, Lota vulgaris (hier befindet sich zwischen ihnen eine weiche Commis-

sur in Form zweier an einander liegender, vorn und hinten in einander

ùbergehender Markstreifen) , Cyprinus idus (sehr nah aneinander liegend),

Cyprinus brama, Cyprinus barbus, Trigla hirundo, Squalus galeus, Muraena

conger, Sparus boops, Acipenser sturio.

%. 58.

• Ferner ist die Beschaffenheit der àussern Oberflàche an den Lobi olfac-

torii sehr verschieden. Glatt und ohne merkliche Windungen oder Abthei-

lungen sah ich sie in Belone longiroslris, Muraena anguilla, Cyclopterus lum-

pus, Blennius viviparus, Cobitis fossilis, Ammocoetes ruber, Gasterosteus acu-

leatas, Salmo trutla und eperlano-marius, Gadus callarias, Cyprinus idus, Cy-

prin, brama, Pleuroneetes Jlesus. Glatt ist sie auch, Arsaky, Desmou-

lins und Gottsche zufolge, in Sçualus zygaena, Sq. galeus, Cyprinus ruti-

lus, Perça Jluviatilis. In sehr vielen Fischen aber giebt es wenigstens An-

deutungen von Windungen an der Oberflàche, das heisst entweder obère

Eindrùcke oder Furchen, oder seitliche Einkerbungen, so in Clupea haren-

gus, Lota vulgaris, Cottus quadricornis , wo vom Tuberculum olfactorium

ein Streifen schrâg ùber den Lobus oljactorius nach der Mittellinie geht

(Tafel VII, Fig. 3,) und Cyprinus tinca wo schwache Windungen vorkom-

men. Aehnliche Andeutungen scheinen zu sein in Cyprinus carpio, Pleuro-

neetes saxicola, PL hypoglossus , Echeneis rémora, Trigla hirundo. Deutli-

cher Averden mir wirkliche Windungen in Cottus scorpius (Tafel VI, Fig.

1, n., doch nur mit einer guten Loupe beobachtet), Clupea sprattus, und

sie sind nicht zu verkennen in Muraena conger, Sparus sargus , Sp. salpa,

Sp. boops. In Squalus carcharias und Sq. catulus siiîd die Windungen fast

birnahnlich. In Cyprinus barbus sind die Lobi olfactorii vorn und von

aussen mit einer Markschale bedeckt, weiche Unebenheit bewirkt. Auch

die Raja - Arten haben hirnàhnliche Windungen. In Petromyzon Jluviatilis



158 G I RGEN SO H N

ist der Lobus oljactorius so stark abgetheilt, dass man ihn aïs in drei Lap-

pen zerfallen ansehen kann, das hintere Lappenpaar ist am kleinsten und

von der Zirbel bedeckt, das mittlere am breitesten, das vorderste quer ge-

lagert, am weitesten seitwârts und auswârts gehend (Tafel XIV, Fig. 12,

13, n.). In Lucioperca sandra bestebt der Lobus olfactorius ebenfalls aus

mehreren Àbtheilungen , die der Lange nach neben einander lieçen, mit

den Spitzen vorwârts gerichtet, wodurcb das Ganze ein hirnàhnliches An-

seben gewinnt. (Tafel XIII, Fig. 3, n.). Aebnliche Bildung findet sich in

Scorpaena rascassa, Mullus surmidetus , Scomber trachurus.

§. 59.

Sebr bedeutend sind die Verschiedenbeiten in der Grosse und Gestalt.

Klein sind sie, d. h. allen hinter ihnen liegenden Centralnervenmassen der

Schàdelhohle an Grosse nachstehend: in Àmmocoetes ruber (in diesem Fiseb

erschienen sie mir nur an einem Exemplar als kleine gesonderte Kôrper-

chen (Tafel XV, Fig. 5, n.) , in andern Exemplaren ununterscheidbar von

den Lobi optici (Fig. h-.), in Belone longirostris (verschmolzen, rundlich, zu-

sammen kleiner als ein Lobus opticus), Cotlus quadriconis (rundlich), Cyclop-

terus lumpus (rund), Clupea harengus (lànglich, zusammen viel kleiner als

das Cerebellum und als ein Lobus opticus), in Salmo eperlano-marinus (sebr

klein, rundlich, fast nur so gross als ein Tuberculum olfactorium) , Salmo

trutla (dieselben Verhàltnisse , nur viel grosser als das Tuberculum olfacto-

rium), Gudus callarias (sehr rund), Cyprinus idus (lànglich), Cyprinus tinca

(lànglich, schmal, an einander liegend), Pleuronectes Jlesus (lànglich - rund),

Muraena conger (lànglicb-rund), Acipenser sturio
1

)
(elliptisch, kleiner sogar

als die Lobi Trigcmini), Cyprinus barbus (oval), Esox lucius (lànglich-rund),

Syngnathus acus (rund), Cyprinus rulilis (rund), Perça jluviatilis (rundlich),

Petromyzon marinus (viel kleiner als die Tubercula olfactoria, sehr zur Seite

gerùckt, unten wie es scheint durch ein Querband verbunden, beide rund,
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weit getrennt von einander), in Chimaera monstrosa (sehr klein, viel klei-

ner als die Lobi Trigemiai und Vagi, von den Lobi optici, denen sie anlie-

gen, sehr iiberragt, von Gestalt rundlich, Valentin 3

)
nennt sie Tubera),

in Acipenser rulhenus *) (kaum merklich zu unterscheiden von den Lobi

optici, in der Mitte wenig getheilt, mit einem Hocker, der Zirbel [§. 55] ver-

sehen). G rosser und wenigstens einer der hintern Gentralmassen an

Grosse gleichkommend oder sie etvvas ùbertreffend sind die Lobi olfactorii

in Muraena anguilla (lang, schmal, hinten breiter, vorn schmàler, langer

als die Lobi optici, aber schmâlei*), Cottus scorpius (viel kleiner als die Lo-

bi optici, aber etwas grosser als das Cerebellum, etwas breiter als lang),

Blennius viviparus (lànglich-rund, nur wenig kleiner als ein Lobus opticus,

dem Cerebellum an Grosse fast gleichkommend), Clupea sprattus (konisch,

hinten breiter, vorn zugespitzt, zusammen das Cerebellum an Grosse ùber-

treffend), Gaslerosleits aculeatus (kleiner als ein Lobus opticus, aber grosser

als das Cerebellum, gewôlbt, eckig, nach aussen und hinten einen scharfen

Winkel bildend), Lota vulgaris (breit, merklich grosser als der Lobus opti-

cus, aber kleiner als das Cerebellum (Tafel XII), Cyprinus brama (oval, fast

gleich gross mit dem Cerebellum), Trigla hirundo (lànglich-rund, etwas klei-

ner als der Lobus opticus, aber grosser als das Cerebellum), Trachinus dra-

co (kleiner als der Lobus opticus, bedeutend grosser aïs das Cerebellum,

lânglich-rund), Squalui galeus (grosser als der Lobus opticus, kleiner als das

Cerebellum, lânglich-rund). Sehr gross endlich sind die Lobi olfactorii,

d. h. aile hinter ihnea gelegenen Gentraltheile des Kopfs an Grosse ùber-

treffend in Lucioperca sandra (Tafel XIII, zusammen zwiebelformig), in Pe~

tromyzon Jluviatilis (fast fàcherfôrmig Tafel XIV, Fig. 12, 13, n,) und zur

enormen Grosse und zu abweichenden, breiten, eckigen oder runden Ge-

stalten entwickeln sie sich in den meisten untersuchten Squalus-*) und Ba-

jio-Arten. 5
) In Cobitis-fossilis (Tafel XI, Fig. 3, h,) sind sie auch sehr gross,

scheinem aber, ihrer durchsichtigen, gallertartigen Beschaffenheit halber, an
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innerer Ausbildung zurùck zu stehen. Nach Stannius 6
) hat Acipenser stu-

rio, bei welchem nach dem ersten Citât dièses 5 dièse Gentralorgane sehr

klein sind, sehr grosse Lobi olfactorii, sie sind oval, der Lange nach durch

eine tiefe Furche getrennt, in die Quere mit einer seichten Furche verse-

hen, durch eine blâulich weisse Farbe von den iibrigen Centralorganen un-

terschieden ; die vordere Abtheilung stosst an eine Vertiefung, welche vorn

und oben von einem zierlichen Saume begrenzt wird; die hintere hat vor

den Lobi optici eine Commissura inlerlobularis. Die Abweichung beider

Schriftsteller liegt darin, dass Desmoulins dasselbe Organ fur Lobus Tri-

gemini ansah, was Stannius fur Cerebellum hait, ich môchte letztere Deu-

tung fur die richtigere nehmen, doch fàllt es auf, dass in Acipenser ruthe-

nus die Lobi olfactorii so sehr zurùckstehen und darum bin ich zweifelhaft,

ob nicht am Ende Desmoulins doch Recht hat.

*) Desmoulins, Anat. des Syst. nerv. PI. V, Fig. 4. — *) Mùller's Archiv 1842, I, 21>,

26, Tafel II, Fig. 1. 2, 4, b. — 3
) Girgensohn, das Rùckenmarksystem, Fig. i, C. —

4
) Sq. griseus uud glaucus . Rolando del Cervello, Tav. I, II. — Sq. carcharias und zy~

gaena: Arsaky Tab. III, Fig. 1 und 4. — Sq. catulus. : Desmoulins PI. IV, Fig. 12.

— Sq. galeus: Desmoulins PI. III, Fig. 1, 2. — Sq. acanthias und squatina: Serres

Anat. comp. PI. XII, Fig. 236, 257. — Scyllium canicula: Rud. Wagner icônes, zootom.

Tab. XXII, Fig. II. — s
) R. torpédo: Arsaky Tab. III, Fig. 7, p. 25. Desmoulins

PI. V, Fig. 2, 3. R. clavata und rubus: Desmoulins PI. I, II, III. Serres PI. VI.

Torpédo Galvanii: Valentin in Wagner's Handwôrterb. der Phys. I, 257, Fig. 7, a.

— 8
) Mùller's Arch. 1843, I. 42.

§. 60.

In manchen Fischen liegen die Lobi olfactorii nicht an den Lobi optici

an, sondern zwischen beiden kommen die Hirnschenkel zum Vorschein, und

hier findet sich auch wohl noch eine quere Marklagerung an der hintern

Flàche der Lobi olfuctorii : Petromyzon fluviatilis, Squulus acanthias, Su. gri-

seus, Sq. glaucus, Scyllium canicula, Raja rubus. ïn den meisten Fischen

aber ist kein freier Raum zwischen beiden Centralmassen, nur da, wo in
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der Mitte die innern Winkel derselben gegen einander sehen, ist eine

Liicke welche entweder von der Zirbel, oder von einem dichten Gefàssge-

webe erfiillt ist. Zuweilen., nicht immer, kommt eine Commissura interlo-

bularis vor, z. B. in Esox lucius 1

), Squalus galeus 2
), Acipenser sturio*).

Nach Leuret*) gehôrt dièse Commissur wesentlich zm* Bildung der Lobi

olfaclorii, es gehen sehr weisse Markfasern quer von einem zum andern

nach dem Centrum eines jeden Lobus; sie unterscheiden sich dadurch von

den Tubera olfactoria, welche niemals eine Commissur haben. In Cyprinus

tinca ist die Commissur tinten bcfindlich. In Cottus scorpius sah ich an

der innern Seite eines jeden Lobus olfactorius eine Markplatte der Lange

nach anliegen und sich mit der vom andern Lobus in der Mitte vereini-

gen (Tafel VI, Fig. 3, n.?). In Blennius viviparus erblickt man, wenn man

die àussere dùnne, graue Marklage der Lobi olfaclorii wegnimmt, zwischen

diesen Lobi einen gedoppelten, zwiebelfôrmigen Kôrper, dessen Basis sich

zwichen dem vo'rdern Winkel der Lobi optici befindet und dessen Spitze

der Mittellinie der Lobi olfactorii aufliegt; ich halte diesen Kôrper auch

fur die Commissura inlerhbularis. (Tafel XIV, Fig. 3, n.?). Commissura

interlob. v. Lola vulgaris s. § kl.

1) Gottsche in Mùller's Archiv 1853, Tab. IV, Fig. V, v. v. - 2
) Desmoulins Pi. III.

Fig. 1, 2. — 3
) Stannius in Mùller's Archiv 1843, I, 37. — 4

) Anat. comp. duSyst,

nerv. p. 72.

S. 61.

Die Lobi olfaclorii sind in den meisten Fischen solide Kôrper. Valen-

tin*) sagt von ihnen: die Hemisphàrenmasse hat bisweilen eine Hôhle, wel-

che vorn durch eine Scheidewand getrennt wird und sich in die Riechner-

ven hinein fortsetzt (Squalus calulus, carcharius galeus, Mustelus), so wie

ein streifenhùgelartiges Gebilde; au f dièse folgt dann bisweilen {Raja bâtis,

Squalus acunthias, Mustelus plèbejus) eine sehhiigelartige Masse. Bei Cottus
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scorpius sollen sie hohl sein. In Squalus glaucus 2
) sieht man von der

Hôhle aus dentlich die Faltungen der Markmasse, deren Lùcken eben dièse

Hôhle sind. — Die Lobi olfactorii bestehen wohl in allen Fischen dem

grôssten Theil nach aus grauer Substanz, die aucb in der Regel weich, ja

zuweilen (z. B. in Petromyzon Jluviatilis und Cobilis fossilis) gallertartig und

durchscheinend ist. Die graue Markmasse ist meist an der àussern Flàcbe

verbreitet und giebt diesen Theilen zuweilen ein blàuliches Ansehen. Doch

liabe ich in Coltus quadricornis aucb in der àussern Lage weisse Markmasse

gesehen , die innere ist ganz grau. In Blennius viviparus ist die àussere

Marklage grau, dann folgt eine weisse. Clupea spràtlus und Luciopevca san-

dra haben ganz aus grauer Substanz bestebende Riecblappen. — Es gehen

in die Riechlappen hinein einige weisse Fasern des Hirnstammes, der sich

hier in der Regel endigt, doch in seltnen Fàllen noch einige Fasern in die

Tubera olfaetoria sendet. — Von allen Centralmassen des Fischnervensysterns

haben die Lobi olfactorii am hâufigsten eine asymmetrische Bildung, beson-

«lers in den Pleuronecles - Arten , wo der eine Lobus fast ùber den andern

liegt und bedeutend starker ist, als dièse.
3

)
— Endlich ist von diesen

Theilen zu bemerken , dass sie oft sehr locker von einer eigenthùmlichen

Haut eingehùllt sind. Gottsche *) bat diesen serôsen Saek besonders im

Blennius viviparus und in den Pleuronectes-Arten geseben. Mir entging er

im Blennius viviparus , vielleicht weil die untersuchten Fxemplare ausge-

wachsene Fische waren, wahi'end der Blennius, welchen Gottsche unter-

suchte, ein Fôtus war. Dass sich auf dem Lobus olfactorius niem als eine

Gefàssramification finde, 5
) dem glaube icb widersprechen zu kônnen , in-

<lem ich eine solche auf den Lobi olfactorii von Lota vulgaris deutlich ge-

sehen habe.

*) Sômmerring's Hirn- und NervenleLre S. 1121 — Rolando Tav. II, Fig. 9. — s
)

Gottsche in Mùllers Arch. 1833, V, 478, 479. Arsakj p. 27, 28, § 18. — *)
s
)

Gottsche ebend. V, 480.
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S- 62.

Die Bedeutung der Lobi olfactorii kann wohl keine andere sein, als dass

sie eine Annàherung an die Bildung des grossen Hirns sind. Dafùr spre-

chen in anatomisher Hinsicht: 1) die Lage, indem sie die vordersten Theile

in der Schàdelhôhle zu sein pflegen und nur so ein unbedeutender Theil

wie die Tubera olfactoria noch weiter nach vorn gelegen ist; 2) ferner,

dass sie in der Regel die letzten Ausbreitungen der Hirnstammfaserungen

aufnehmen; 3) besonders, dass sie fur kein einziges Nervenpaar, selbst nicht

fur den N. olfactorius das Gentralorgan sind; dann k) die Analogie mit

den vordern Gentralorganen in den Amphibien, wo man abwàrts so grosse

Uebereinstimmung findet, dass sich eine fast ganz mit den Fischen gleiche

Bildung dieser Organe erkennen làsst, endlich 5) dass kein anderer Theil

des Fischnervensystems so vviel graue Masse und zwar zuweilen so merk-

wiirdig Hirnâhnlich angeordnet enthàlt, als die Lobi olfactorii, Im Ganzen

entspricht auch die Bildung dieser Organe den Forderungen fur solche, die

in dem Thierreiche zum erstenmal auftreten: sie sind in vielen Fischen

noch im rudimentàren , ganz unentwickelten Zustande, sie sind hôchst un-

bestândig in ihrer Formation, und selbst bei grossem Volumen oft sehr un-

vollkommen entfaltet. Wir stehen demnach nicht an , die Lobi olfactorii

als die ersten, wenn auch unvollkommenen Andeutungen der Hirnhemi-

sphàren zu betrachten. Selbst Gottsche 1

), welcher doch die Sehlappen

als das Analogon des grossen Hirns annimmt., ràumt eine Parallelisirung

der Riechlappen mit den vordern Lappen des grossen Gehirns als statt-

haft ein.

T
) Mùller's Archiv 1835, V, 446.

S. 63.

Endlich ist noch zu den Centralgebilden des Kopfnervensystems ein

Organ gehorig, das man unter dem Namen Tuber olfactorium, Riech-

Mém. des sav. étrang. T. V.
,

46
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knoten kennt , welches auch Lobulus olfactonus heissen kônnte (in den

Abbildungen mit o bezeichnet). Doch muss ich, damit der Name Central-

organe nicht gemissbraucht werde , sogleicb die blosse Anschwellung des

Gentralendes vom Riechnerven , so wie auch seine Ausbreitung ausserhalb

der Schàdelhohle, welche zirweilen ein gesondertes und grosses Nervenor-

gan darstellt, von diesem Begriffe ausschliessen und werde dièse Bildungen

spàter beim N. olfactorius abhandeln. Ich nenne also Tuber olfactorium

oder Lobulus olfactorius diejenige Markansammlung, welche., wohl immer

aus grauer Substanz bestehend, noch in der Schàdelhôhle befindlich, den

Lobi olfaclorii anliegend, aber von denselben als besonderer Theil zu un-

terscheiden ist, und welche mehr Nervenmasse enthâlt als die blossen Fa-

serungen oder Ausbreitungen des Riechnerven. — Es ist diess ein unbe-

stàndiges Organ und fehlt in vielen Fischen ganz. So habe ich es vermisst

in: Gadus callarias, Lola vulgaris, Cyprinus lima, Cyprinus brama, Lucio-

perca sandra, Cobitis fossUis, Belone longirostris , Acipenser rulhenus, Clupea

sprattus, Clupea harengus, Pleuroneetes Jlesus, Petromyzon Jluviatilis. Es

fehlt nach dem Zeugniss von Arsaky, Serres, Desmoulins, Gottsche,

den meisten Arten von Cyprinus, Gadus, Squalus und Raja, mehreren Spa-

rus-Arten, Acipenser sturio, Myxine glutinosa (Retzius)., Pleuroneetes rhom-

bus, PL hippoglossus , Tetrodon mola, Uranoscopus scaber, Scomber trachu-

rus. Ueber einige Fische sind die Angaben verschieden, in Trachinus dra-

co z. B. sieht man bei Arsaky J

) keine Tubera olfactoria (Arsaky bedient

sich des Ausdrucks Tuberculum, Tuber, auch fur die Theile, welche wir im

Vorigen Lobi olfactorii genannt haben) 2
), Desmoulins aber

s
) zeichnet zwei

sehr kleine Paare ab, von denen das vordere kleiner, das hintere grôsser

ist; in Trigla lyra ist bei Arsaky*) nichts von diesen Kôrpern, in Ser-

res 5
) aber sind zwei lànglich runde Tubera olfactoria zu erkennen.

i) De pisc. cer. Tab. I, Fig. 18. — 2
) Ebend. § 14, p. 24. — 3

) Anat. des Syst. nerv. PL

IX, Fig. 4. - 4
) Tab. II, Fig. 24. - 6

) PI. VII, Fig. loa.



Jnatomie und Physiologie des Fisch- Nervensystems. 165

S- &&

In den von mir untersuchten Fischen verhielten sich die Tubera olfac-

torla folgendermassen: in Muraena anguilla lànglich, schmal, klein (ebenso

sind sie in Serres 1
). Carus 2

) aber hat ein doppeltes Paar) (Tafel VII,

Fi"-. 6, o.); in Cottus quadricornis rundlich, getrennt, klein, kurz (Tafel

VII, Fig. 3, o.); in Cottus scorpius mehr einander genâhert, kaum mehr aïs

angeschwollene Gentralenden des Riecbnerven (Taf. VI, ebenso bei Zagors-

ky 3
); in Cyclopterus lumpus zwiebelartig , mit der Basis aneinanderliegend,

mit den Spitzen stark nach aussen seitwàrts weichend, hier geht diess Tu-

berculum in das Subslramen loborum opticorum (§. 33) ùber (Tafel VIII);

in Blennim viviparus zwiebelfôrmig , gross, aneinander liegend (Tafel XIV);

in Gasterosteus aculeatus klein, breit, in eine kurze Spitze auslaufend, an

einander liegend; in Salmo eperlano- marinas fast ebenso gross als der Lo-

bus olfactorius, aneinander liegend, wàhrend die Nervi olfactorii getrennt

sind, rund (Tafel II); in Salmo trutta klein, zwiebelfôrmig, aneinander lie-

gend, kaum etwas mehr als die Anschwellung des Gentralendes vom Riech-

nerven (Tafel I); in Cyprinus idus klein, lang, aneinander liegend, vom

Riechnerven mehr gesondert (Tafel IX). Kaum mehr als eine Anschwel-

lung des Gentralendes vom Riechnerven ist dieser Lobidus auch in Gadus

mustela, Gobius, Raja oxyrrhynchus (hier seitlich an den Lobi olfactorii)

und in Muraena conger. Klein , rundlich , aneinander liegend in Zeus fa-

ber, Perça Jluviatilis , Trigla hirundo. Klein, rund, gesondert in Esox lu-

cius, Echeneis rémora, Gadus eglejinus. Im Stôr bilden die Tubercula ol-

Jactoria kleine, hohle Erhabenheiten, deren untere Flâche von den Bùndeln

des N. olfactorius umgeben wird. 4
) In Petromyzon marinus s

)
gehen die

kurzen und dicken Riechnerven unmittelbar in die Tubera olfactoria ein,

welche bedeutend gross, viel grbsser als die Lobi olfactorii, lànglich rund,

in der Mitte nicht aneinander liegend sind, doch scheinen sie an der un-

tern Flàche in der Mitte verbundeli zu sein. Gross und dem Lobus olfac-
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torius fast gleichkommend, zuweilen sogar gewunden, sind die Tubera ol-

factoria in Xiphias gladius, Sparus Raji, Pleuroneetes solea, Pleur, saxieola.

In Sparus boops scheinen sie jederseits doppelt zu sein. iNach Leuret 6

)

communiciren dièse Tubera niemals mit einander, auch wenn sie aneinan-

der liegen.

i) PI. VII, Fig. 190. - 2) Zoot. Tab. IX, Fig. III. - 3
) Tab. I, Fig. VI. - 4

) Stan-
nius in Mùller's Archiv 1843, I, 36. — 5

) D'Alton in Mùllers Archiv 1840, I, Fig.

1, 2, 3. — *) Anat. comp. du Syst. nerv. p. 71.

Fùnftes Capitel.

Von den Centrallappen des Fischnervensystems im Allge-

meinen.

S. 65.

Nachdem ich die Centralgebilde welche im Kopf der Fische enthalten

sind, speciel durchgegangen bin, habe ich noch nachzuweisen, wodurch sie

sich ùberhaupt eharakterisiren, wodurch sie sich von denen in den benach-

barten Tbierclassen unterscheiden, was besonders der Fischnhtur in ihnen

angehôrt, wie die einzelnen Nervenorgane sich zu einandei' verhalten und

es ist noch nachzuholen , von welchen Blutgefàssen sie versorgt werden.

Hier ist denn zuvôrderst auf die grosse Verànderlichkeit dieser Cen-

tralgebilde des Nervensystems hinzuweisen. Dièse Verànderlichkeit trifft

man aber nicht allein in der Gestalt, im Bau, sondern sogar in dem Vor-

kommen iiberhaupt an. Constant und nie fehlend sind: das verlàngerte

Mark, die Lobi optici, die Lobi inferiores, die Hypophysis und die Lobi ol-

factoril. Es fehlen aber zuweilen: das Cerebeltum, die Zirbel, die Tubera

olfactoria. Hieraus folgt , dass die erstgenannten Organe der Fis( hnatur

wesentlicher sein mùssen, als die letztgenannten, dass also die allgemeine
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Physiologie des Fischnervensystems mehr auf die mittleren und unteren

Nervenorgane des Kopfs zu achten hat, als auf die hintern und vordern;

dagegen sind fur die Betrachtung der einzelnen Familien, Gattungen und

Species der Fische die hintern Lappen und die Lobi und Lobuli olfactorii

wichtiger als die mittlern und untern. So sind in den Gadus - Arten die

Lobuli olfactorii entweder fehlend oder ganz rudimentâr, das Cerebelîum

aber gross, Iang, mit stark entwickelten Seitentheilen. Die Salmonen haben

meist ein starkes Cerebelîum, aber sehr verànderliche Tubera olfactoria.

Die Cyprinen zeichnen sich durch starke Vagus- oder Trigeminuslappen,

aber durch ein kleines Cerebelîum aus, wobei die vordern Centralorgane in

der Regel sehr zurùckstehen u. s. w.

S. 66.

Der Gestalt nach sind am allerverànderlichsten: das Cerebelîum, die Lo-

bi ol/actorii und die Hypophysis , am bestândigsten die Lobi optici und die

Lobi inferiores. Vor allen andern Nervenorganen des Kopfs sind von wech-

selnder Gestalt die Lobi olfactorii; vergleicht man z. B. die der Squalus-

und Baja-Arten mit denen der Petromyzonten, so wird man zwar in beiden

eine bedeutende Grosse und Ausdehnung, aber eine so abweichende Form

finden, dass kaum eine Analogie dieser Theile gestattet werden môchte; da-

gegen wechselt in vielen andern Gattungen mehr die Grosse aïs die

Formation. Die Lobi optici dagegen und die Lobi inferiores sind in allen

Fischen entweder elliptisch, oval oder rundlich. — Auch dem Bau nach

sind die Lobi olfactorii am wandelbarsten, bald gelappt oder gewunden, bald

einfach solide Kôrper, bald aus wechselnden Schichten grauer und weisser

Masse zusammengesetzt, bald von homogener Substanz, bald hohl, bald fest.

Das Cerebelîum ist trotz seiner verscbiedenartigen Gestaltung doch bestândiger

an innerem Bau; die hintern Gentralnervenorgane sind kaum etwas anderes als

nur Faltungen und Verstàrkungen der Strickkôrper. Die Lobi inferiores schei-
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nen im Bau auch fast nie abzuweichen, wâhrend die Hypophysis sehr va-

riabel ist. Die Lobi optici kommen in ihrem innern Bau allenthalben darin

uberein, dass sie eine feste Schale und in derselben eine Hôhle haben; wenn

in ihnen die Bildungen der innern Wandungen so sebr verànderlich sind,

50 muss man daraus schliessen, dass dièse Bildungen nichts weiter sind, als

tmwesentliche Faltungen der Markhaut, die sich mit wesentlichen Organen

der hôhern Centralbildung nicht vergleichen lassen.

i 67.

Die Verànderlicbkeit in der Gestalt und Bildung der Gentralnervenor-

gane ist aber nicht allein in Geschlechtern zu finden, die einander fern

stehen, sondern sogar in nah verwandten Species, ja selbst die Individuen

derselben Spezies zeigen nach Alter und Geschlecht Àbweichungen in den

Gentralorganen. So giebt es in den Pleuronectes - Arten bald grosse, bald

nur màssig grosse Lobi optici, die auch innerlich bald mehr, bald weniger

entwickelt sind. Grosse Verschiedenheiten ergeben die Spualus-, Raja-,

Spams-, Cyprinus-krten. In Salmo eperlano-marinus ist das Cerebellum ein

ganz anders gestalteter Kôrper als in Salmo trutta, so wie auch das Ver-

halten der Tubera olfactoria zu den Lobi olfactofii ein verschiedenes ist. In

Clupea sprattus und Clupea harengus sind die Lobi inferiores und die Lobi

olfactorii so differirend, dass man beide Species nach diesem Umstande ge-

wiss nicht zu demselben Genus gezâhlt haben wùrde. Auch in Cyprinus

idus und brama verhalten sich die hintern und obern Centralnervengebilde

so abweichend, als ob sie ganz andern Geschlechtern angehorten. In Cot-

tus scorpius treten die Lobi Vagi und Trigemihi viel mehr hervor, als in

Cotlus quadricornis. Freilich mùssen wir gestehen, dass unsere Bestimmungen

der Gênera und Species oft sehr vag und der Natur nicht angemessen

sind: oft werfen wir zusammen, was getrennt seyn mùsste (z. B. mehrere

Salmonen mùssten geschieden werden, Clupea sprattus dùrfte nicht bei CL

Jiarengus bleiben) und im Gegentheil scheiden wir manchmal, was wohl
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zusammen gehôrte. Wir haben uns nicht daran gewôhnt, bei der Classifi-

cation und Bestimmung der Ordnungen und Familien die innere Organi-

sation zu berùcksichtigcn, sondern halten uns an unwesentliche Organe, nur

weil sie uns bequemer fur die Eintheilung erscheinen. — Dass es selbst

bei Individuen einer und derselben Species Verschiedenheiten in den Bil-

dungen der Centralorgane gebe, namentlich in den Faltungen der innern

Wand der Sehlappenhôhle , in der Beschaffenheit der Zirbel, der Riechlap-

pen, ja sogar noch wichtigerer Centralorgane, das schliesse ich daraus, dass

dièse Theile an derselben Species von verschiedenen Beobachtern zuweilen

anders beschrieben und abgebildet werden, worauf ich an mehreren Orten,

besonders §. 5k schon hingewiesen habe. Im Dorsch erschien mir in zwei

verschiedenen Exemplaren der Ventriculus quartus jedesmal anders gestaltet

(§. 2k,) Tafel V, Fig. k, 5.) In Ammocoetes ruber (II, §. 67,) konnte ich

in mehreren Exemplaren kaum je die Gestaltung des Kopfnervencentra aïs

ganz dieselbe erkennen, immer war wenigstens einiger Unterschied, welche*

freilich grossentheils, doch gewiss nicht ganz allein, in der Schwierigkeit der

Untersuchung gelegen haben mag. Besonders aber ist mir an Cobitis fossi-

lis die Bildung der Trigeminuslappen, des kleinen Hirns und der Lobi op-

tici, je nachdem ich diesen Fisch im Sommer oder im Winter untersucht

habe, verschiedenartig vorgekommen. Im Sommer waren dièse Theile deut-

licher bervorgebildet, besser von einander unterscheidbar, der Trigeminus-

Lappen gross, nicht bloss wie im Winter eine quere Markleiste , sondern

ein breiter, ganglienartiger Kôrper; das Cerebellum war ein runder, geson-

derter Lappen, der mit den Lobi optici àusserlich gar nicht zusammenschmolz,

Ietztere waren mehr vorgeschoben, selbststândige Gebilde. In dem Winter-

exemplar aber zeigten sich die Lobi optici und das Cerebellum als ein Or-

gan, und von den Sehlappen schien die obère Markschicht von hinten nach

vorn abgestreift zu sein, so dass die Bindearme entblôsst waren. (II, §. 65,

Tafel XI, Fig. 3 und k.)
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S- 68.

Nàchst der grossen Verânderlichkeit der Gentralorgane der Fische (§§.

65 — 67) sind dieselben durch eine besondere Lagerung charakterisirt.

Sie sind hier nehmlich mehr oder weniger in der Langenacb.se des Kor-

pers vor einander situirt, seltner ùber einander, noch seltner in

einander gebildet. Sie erscbeinen mehr oder weniger aile nur als un-

mittelbare, nicht ganz gesonderte Ansàtze des Hirnstammes. Schon bei den

Amphibien wôlben sich die Lobi olfactorii nach hinten herùber, dièse ver-

stecken sich unter jene; weit mehr noch legen sich in den Vôgeln die nun

schon unbezweifelt als Hirnhemisphàren anzuerkennenden Lappen tiber die

hintern Theile; in den Sàygethieren wird endlich das Cerebellum selbst von

den vordern Gentralorganen verdeckt, welches sich in den Fischen noch

zuweilen zwischen die Lobi oplici vorschiebt. Eine nothwendige Folge die-

ser Lagerung ist die, dass die einzelnen Gentralorgane des Nervensystems

deutlicher von einander gesondert und abgetheilt sind, als in den hôhern

Thieren, woraus wieder folgt, dass dièse Organe in den Fischen meisten-

theils zur rundlichen Form disponirt sind. So verselbststàndigen sich die

einzelnen Gentralgebilde des Fischnervensystems mehr, sie schliessen und

runden sich 'ab, sie rucken auch wohl in mehreren Fischen (z. B. den Pe-

tromyzonten) weiter auseinander. Ihre Fruction wird darum auch geson-

derter, vereinzelter sein, es wird weniger Gemeinschaft, schwàcheres Zu-

sammenwirken ,
geringere Intensitât der Action im Ganzen sein, wàhrend

die einzelnen Partien fur sich vielleicht mehr Energie an den Tag legen

kônnen.

S. 69.

Man kann nicht behaupten, dass die Gentralgebilde des Fischnervensy-

stems gegen den iibrigen Korper an absoluter Grosse in Verhàltniss zu den

hôhern Thieren zurùckstehen. Im Gegentheil ist in den kleinern Species,
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z. B. Clupea sprattus , Gasterosleus aculeatus , Salmo eperiano - marinas das

Contentum der Schàdelhôhle verglichen mit dem ganzen Korper sehr be-

deutend und bedeutender als z. B. in den monstrôsen Sàugetbieren. Aber

cin wesentlicber Mangel in diesen Fischorganen ist es, dass die Faserungcn

des Hirnstammes und der Nerven bei den Gentralorganen einen grôssern

Antheil ausmachen, als die diesen selbst und eigentbùmlicb zugehôrige graue

und weisse Nervenmasse. Diejenigen Organe, zu welchen nocb am wenig-

sten Fasern vom Hirnstamm und von den Nerven gelangen, das Cerebel-

lum, die Lobi oljactorii, die Hypophysis , die Zirbel, sind auch, wie wir ge-

sehen baben, die verànderlicbsten. Es lassen sich also die Gentralmassen

des Fiscbnervensystems mebr zu bestimmten einzelnen Nervenpaaren gesel-

len und als ibnen angehôrig betrachten, als diess in bôbern Thieren der

Fall ist. Besonders machen in den wesentlichen Gentralorganen der Fische,

in den Lobi optici , die Faserungen der Sehnerven und die Stammfasern

welche von den hintern Pyramiden und von den Bindeai'men berkommen,

die vorwaltenden Bestandtbeile aus. Es sind die Gentralmassen des Kopfs

in allen Fischen gegen das verlàngerte Mark an Masse, an Ausdebnung, an

Reichthum des weissen Marks viel unbedeutendere Tbeile als in den bô-

hern Tbierelassen und wir werden weiterhin seben , dass auch einzelne

Nervenpaare zuweilen ùber die Centra vorberrschen. Hieraus folgt ein

sehr untergeordnetes Verbàltniss der Gentralmassen gegen die Nerven und

gegen das Rùckenmark.

S- 70.

Es sind nicht zu verkennende Analogien der Centralmassen des Fiscb-

nervensystems vorhanden mit denen der zunachst unter ibnen stehenden

Thiere, der Insecten, als: die Kleinbeit der Centralorgane des Kopfs gegen

die Masse des Rùckenmarks, das bestimmtere Verhàltniss der Centralorgane

zu geAvissen einzelnen Nervenpaaren, von denen sie gleichsam nur die Gan-

Mém. des sav étrang. T. V. il
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glien sind, namentlich zum Vagus, zum Trigeminus und zum Opticus; die

geringere Ausbildung dieser Gentralorgane und die unvollkommnere Cen-

tralisirung, die fehlende Abschliessung und Vereinigung aller zu einem har-

monischen Ganzen. Auch in den Insecten hat man nun verschiedenartige

Nervenmassen, eine graue und eine weisse erkannt, aber wie bei ihnen ist

auch das Verhaltniss beider zu einander in den Fischen noeh ein schwan-

kendes, ihre Unterschiede ofters kaum merklich, nirgends giebt es so be-

stimmte Grenzen zwischen beiden wie in den hohern Thieren. Der Farbe

nach sind beide weniger kenntlich, die weisse Markmasse spielt oft mehr

ins Graue, die graue mehr ins Weisse, bald lagert sieh jene nach aussen,

bald dièse, die grauen Strange des Rùckenmarks lassen sich in ihrem Ver-

lauf und in ihren Ausbreitungen in den Kopfganglien weniger verfolgen.

Die Faserungen der weissen Masse sind nicht so fest, zerfliessen leichter,

wo sie Massen bilden , zerreissen schneller , wo sie simple Ausbreitungen

sind. Besonders erlangt die graue Masse der Fische zuweilen ein so rudi-

mentares, ich mochte sagen embryonisches Ansehen, dass man sie eher fur

eine gestaltlose Gallerte, demi fur wesentliche Nervenmassen halten moch-

te, z. B. in Petromyzon Jluviatilis , in Cobitis jossilis die Lobi oljactoni, je-

doch enthalten die Centraltheile ausser den Fasern auch Ganglienkugeln,

welche bei Petromyzon zum Theil Fortsatze ausschicken. i

) Es giebt, mei-

nes Wissens, im Fischnervensystem keine andern Markmassen, aïs nur

graue und weisse, nicht wie bei den hohern Thieren eine gelbe, eine

schwarze. Ueberhaupt ist die Besehaflenheit aller Markmasse weicher und

scheint mehr und langer in der Umbildung begriffen zu sein, als in ho-

hern Thieren, darauf weisen in den meisten Species, besonders in den jùn-

gern Individuen hin: die Abweichungen in der Gestaltung, das lockrere

Umschlossensein von den Membranen und die Gescenwart einer gallertsul-

zigen Masse, welche vielleicht nichts anderes ist, als das Material zur Bil-

dung und Entwickelnng der NervenorganeJ *) h h vernmthe, dass dièses
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Bildungsmaterial nach den verschiedenen Lebensepochen der Fische sehr

verschieden ist, z. B. in der Zeit, wo sie ein blosses Geschlechtsleben fùh-

ren, eine raschere Umwandlung erfàhrt, als in der Zeit, wo sie nur vege-

tiren und wo manche von ihnen, in ihrem Schleim eingehùllt auf dem

Boden der Gewàsser liegen. Die grôssere Weichheit der Knoehen und

Knorpel macht es aucb môglich, dass die Nervenorgane bald enger, bald

weiter von denselben eingeschlossen werden.

J
) Mùller's Jahresbericlit v. 1837, im Archiv 1838, VI, p. CII1. — *) Vergl. Leuret

Anat. comp. du Syst. nerv p. 77.

S- 71.

Docb wenn auch der Nervenorganisation der Fische noch manche Un-

vollkommenheit der Insekten ahklebt und sie iiberhaupt wandelbarer, gleich-

sam embryonischer ist, als bei den hôhern Thierclassen, so sind doch die

einzelnen Theile dieser Organisation schon deutlicher mit denen der hôhern

Thiere zu parallelisiren und hier ist es denn der Ort , die Deutung der

Centralmassen des Fischnervensystems bestimmter aufzustellen , als dièse

bisher, nur gleichsam im Vorbeigehen, geschehen ist. Ueber das Rùcken-

mark und das verlàngerte Mark finden in den Fischen keine solche Zwei-

fel statt, ob sie mit der Medulla spinalis oder oblongala der hôhern Wir-

belthiere zu vergleichen sind, als in den Insekten und Wùrmern, wo man

sehr geneigt ist, sie fur einen blossen Ganglienstrang oder fur den Sympa-

thicus der hôhern Thiere zu halten. In den Fischen bilden sie einen soli-

den Strang, der aile Requisite des Rùckenmarks darbietet, und wenn an

demselben sich auch Organe vorfinden, welche man an den hôhern Thie-

ren nicht nachweisen kann, z. B. die Cervicallappen {$. 16), die Vaguslap-

pen (§-. 21), die Trigeminuslappen (§. 22), so sind diess doch nur ungewôhn-

lich weit gehende Entwickelungen derjenigen Rùckenmarkstrânge, welche

den hôhern Thieren gar nicht fehlen; àhnliche Entwickelungen kommen
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aueh in diesen vor und es giebt der Sinus rhomboidalis der Vôgel davon

ern Beispiel. Schwieriger schon ist die Deutung der untern Lappen, Lobi

inferiores, {%%. 27 — 29) und ich habe die Vermuthung aufgestellt, dass sie

zur Hypophysis in nàherer Relation stehen (§. 29, S. 37). Diess Organ (der

Hirnanhang) hat in hohern Thieren zwei Lappen, einen vordern grôssern

und einen kleinern hintern, von denen der hintere meist von gleichfôrmi-

ger Substanz, zuweilen ganz weiss, immer ungetheilt ist, der vordere aber

aus zwei Substanzen, einer rothen aussern und einer weissen innern be-.

steht und zuweilen durch eine Linie in zwei seitlicbe Hâlften getheilt ist.
1

)

In dieser Besehaffenheit erkennt man wenigstens eine Disposition zum Zer-

fàllen in zwei seitliche Lappen und es Avare eben niehts Naturwidriges,

wenn die Hypophysis , die in hohern Thieren ein so reducirtes, dem An-

schein naeh so unbedeutendes Organ ist, in den Fischen aus zwei grossen

Marklappen , einem Saccus vascuhsus nnd der Hypophysis selbst bestànde,

also durch dièse vollkommnere Bildung eine weit hôhere Bedeutung ge-

wônne und im Stande wiire das Ihrige zur Charakteristik der Fisch organi-

sation beizutragen. Eine solche hôhere Ausbildung gewisser Organe bei

niedriger stehenden Thieren, ist niehts Seltenes; ich erinnere an die Fùhl-

hôrner der Insekten und die Bartel der Fische, an den Schwanz der Sâu-

gethiere, der im Menschen nur rudimentar vurhanden ist, an die Kiemen,

an die Andeutungen gewisser Sinnesorgane, welche nur in niedern Thieren

vorkommen, in hohern aber kaum erkennbare Spuren hinterlassen.

!) Jos. Wenzel's Beob. ùber den Hirnanhang. Mainz 1810. S- 5ô — 5a, Tab. V. — Jos.

En gel iiber den Hirnanhang. Wien 1859. S. 10, 11.

§. 72.

An der Deutung des die kte Hbhle deckenden Korpers als kleines Hirn

(§§. 34— 39) wird da, wo dièses Organ allein in dieser Gegend vorhanden

ist, wohl kein Anatom Anstoss finden, hier fehlt kaum ein Vergleichnngs-
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punkt, nur dass das Cerebellum der Fische, gemàss der niedrigen Organi-

sation uberhaupt, noch keine so gesonderten Lappen, keinen so vollkomm-

nen innern Ban und keinen so deutlich zu erkennenden Uebergang in eine

wirkliche Briicke hat, als in hôhern Thieren. Wo aber ein grôsserer Tri-

geminuslappen vorhanden, ist dieser nicht selten fur das Cerebellum angese-

ben woi'den, und hier helfen uns die Zeichen der Doppelbildung, die beim

Kleinhirn so gering, beim Trigeminuslappen deutlicher sind und der sicht-

barere Uebergang der innern Strânge der Strickkôrper in die Trigeminus-

lappen zur Erkenntniss und Unterscheidung beider Organe. Viel zweifel-

hafter ist die Deutung der Lobi oplici (§§. M— 5k) und wir haben gesehen,

auf wie mannigfache VVeisc sie geschehen ist, haben aber auch schon uns

dafùr erklârt, dass sie nicht die Hemisphaeria cerebri, sondern eher die

Vierhùgel und Sehhiigel der hôhern Thiere repràsentiren. Wenn dièse Or-

gane in den Fisehen eine hôhere Ausbildung und grôssere Bedeutung ha-

ben, als in den Sàugthieren, so berufe ich mich darauf, dass sie ùberhaupt

in den frùhern Bildungsperioden der vollkommneren Thiere ebenfalls gros-

ser und bedeutender sind, aïs in den spàtern und darauf, was ich im vo-

rigen §. fur das Vorhersehen mancher Organe in den niedrigern Thieren

gesagt habe. Dièse, in den Sàugthieren und dem Menschen dem unbewussten

Leben angehorigen Organe sind hier nicht selten zu einer der innern Hirn-

bildùng sich annàhernden Vollkornmenheit ausgebildet und ich sehe darin ei-

nen Beweis mehr fur den Satz, dass die unbewussten Seelenthâtigkeiten der

Fische einen hôhern Grad von Selbststândigheit, Consequenz und Sicherheit

erlangen, als diess bei Wesen der Fall sein darf, in denen der freie Geist

sich eine immer weiter greifende Herrschaft vindiciren muss. — Endlich muss

ich noch die Lobi olfaclorii {%%. 56—62) wiederholentlich als die Rudimente

der Hirnbemisphàren ansprechen, wo dann fur die Tubera olfactoria (§§. 63, 64)

keine andere Deutung librig bleibt, als sie fur Analoga der Riechkolben der

Vôgel und Sâugethiere (Processus vel lobuhts oljhctorius) zu halten.
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$. 73.

Die Centralorganisation des Fischnervensystems ist also nach allen diesen

Untersuchungen durch folgende Momente charakterisirt.

i. Durch Vorherrschen des Rùcken- und verlàngerten Marks, an wel-

chen sich Organe hervorbilden, die keine andere Thierreihe besitzt: Cer-

vicallappen, Vagus-, Trigeminuslappen, besondere Formationen des vierten

Ventrikels. .

2. Durch verhâltnissmàisig starke Ausbildung des Commissurensystems

oder der Querfaserungen (§§. 39, kO, 4-8, 60). Vergl. Leur et!

3. Durch Unbestàndigkeit aber zum Theil sehr weit gehende Ausbil-

dung des Cerebellum's.

k. Durch Umwandlung der Hypophysis in eine selbststàndige und voll-

kommne Organengruppe.

5. Durch Verschmelzen der Corpora quadrigemina und Thalami nervo-

rum opticorum in eine Masse und durch Verwandlung derselben in ein

weit selbststàndigeres und hoher organisâtes Gentralorgan.

6. Endlich durch Unbestàndigkeit und Unsicherheit in denjenigen Tbei-

len, welche die Hemisphàren des grossen Gehirns reprasentiren (Lobi olfac-

torii) und in welchen sich Stabkranz, Linsenkerne, Ammonskerne, Fomix,

Septum pellucidum, Corpus caîlosum nicht nachweisen lassen.

Die Centralmassen des Fischnervensystems werden von denjenigen Arte-

rien versorgt, welche theils aus dem Circulas cephalkus, theils aus den, den

Vertebralarterien analogen Aesten der, Aorta kommen, und dièse Gentral-

massen geben wieder ihr Blut in die Hohlvenen ab, welche zum Vorhof

verlaufen. Es entsteht nehmlich der Circulas cephalicus aus artérielles Blut

fûhrenden Kiemenvenen, die einen Kreis bilden »dessen hintere grossere

Hàlfte ausserhalb der Schâdelhôhle an der Untei'flâche zu beiden Seiten des

Keilbeins liegt, dessen vordere kleinere Hàlfte durch die Oeffnungen des
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Keilbeins durchtritt und sich so in einer Gavitât desselben befindet.» M Aus

diesem Kreise, der also gewissermassen als ein linkes Herz zu betracbten

ist, entspringt nach binten die Aorta aus dern Zusammenfliessen von 3 — \

Kiemenblutadern jeder Seite.
a
) Mehr nach vorn liegt die paarige Carotis

posterior s. major, dann folgt die ebenfalls paarige Corotis anterior s. minor.

Aus dem vordersten Theil des Kopfkreises kommen die Arterien fur die

Augenhohlen. *) Es herrscht in der Vertheilung der einzelnen Arterien-

zweige an die einzelnen Nervenmassen eine grosse Verschiedenheit in den

Fischgattungen und Arten. 4
) Bemerkenswerth ist, dass die Centralmassen

des Fischnervensystems das artérielle Blut mehr unmittelbar aus den Kie-

men, als die hôhern Thiere das ihrige aus den Lungen erhalten, welches

einestheils darauf zu beruhen scheint , dass die Kiemen das venôse Blut

nicbt so vollkommen ai'terialisiren als die Lungen, anderntheils darauf, dass

die Centralmassen des Nervensystems von allen Organen eines lebenskràf-

tigen Blutes am bedùrftigsten sind. — Leuret*) beschreibt am Rùcken-

mark des Fisches eine besondere Art Canàle, einen im Iinken, den andern

im reehten Seitenstrange ; ihr Durchmesser ùbertrifft den einer Nervenfa-

ser etwa um 15-mal, sie lassen sich vorwârts nur bis zum verlângerten

Mark, rùckwârts aber bis in die Endx*egion verfolgen, enthalten weder Blut

— noch Fettkùgelchen, haben aber deutlich erkennbare Wànde. Blutge-

fâsse begleiten sie und kreuzen sie ôfters, haben aber mit ihnen keine Com-

munication. Obgleich ihre Natur und ihr Nutzen unbekannt sind, so hat

sie Leuret doch in allen von ihm untersuchten Fischen gefunden. Ich

weiss nicht, was ich aus diesen Canàlen machen soll, vielleicht hâtte ich

ihrer schon §. 1 1 gedenken sollen, moglich aber, dass sie doch mehr etwas

Gefâssartiges sind.

i) Hyrtl in Valentins Repeit. III, 1, S. lo3. — 2
) Meckel's Syst. der vergl. Anat. V.

191, 192. - 3
) Hyrtl a. a O. S. 138 — 166. — *) Gottsche in Muller's Arch. 1833,

III, 230-25'«. - \) Anal. comp. du Sjst. neiv. Bruxelles 1839, p. 88.
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Sechtes Capilel.

Von den Nerven der Fische.

§• 75.

Nach Betrachtung der Gentraltheile des Nervensystems kommen nun die

Nerven an die Reihe, in welchem Theil der Forschung noch viel zu lei-

sten ist, welcher aber auch der Untersuchung die grôssten Schwierigkeiten

bietet. Die Feinheit, Weichheit und Ununterscheidbarkeit der Nerven fase-

rungen, die oft noch fast durchsichtig sind, gestattet sehr oft nur eine

dûrftige Verfolgung. Man weiss noch wenig von den peripherischen En-

den der Rumpfnerven, deren Untersuchung ùberdiess noch durch die Schup-

pen oder durch dicke Schleimlagen erschwert wird. Aus Analogien kann

man in dieser Thierclasse weniger Schlùsse ziehen, weil die eigentlichen

Glieder 'fehlen und weil es oft so viele Nervenpaare giebt, die man nicht

deuten kann. Auch kennt man die Theile, zu welchen sich die Rumpf-

nerven begeben, nicht vollstàndig genug, besonders in den Muskeln kann

man die Function nicht hinreichend sondern und individualisiren.

S- 76.

Die Zahl der Rumpfnerven stimmt meistentheils mit der Wirbelzahl

ùberein, und da manche Fischspecies mit so vielen Wirbeln versehen sind,

so steigt auch zuweilen die Menge der Nervenpaare betrachtlich , z. B. in

den Petromyzonten bis auf 300. Im Aal glaube ich weniger Nervenpaare

als Wirbel gesehen zn haben, so dass auf 2— 3 Wirbel nur ein Nerven -

paar zu rechnen ist , was ein besonders merkwùrdiges Verhâltniss sein

wùrde, wenn es sich bestàtigt, indem daraus einiger Zweifel gegen die ge-

genseitige Abhàngigkeit der Wirbel und Nerven erwachsen musste. Yiel-

Ieicht aber schwinden beim reifen Fisch Nervenpaare und es kbnnte sein,

dass die Wirbel derselben erst spàter mit einander verwachsen, als die Ner-
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ven geschwunden sind. Zuweilen gehen mehrere Nervenpaare Verbindun-

gen ein, wie im Rochen, wo die Nerven der Brustflosse in einem Knor-

pelcanal zusammen kommen und aus diesem die vordersten Rùckenmarks-

nerven des Rumpfs an das Rùckenmark treten.

S- 77.

Die Gentralenden der Rumpfnerven gelangen meistentheils durch Zwi-

schenràume der Wirbelbeine in die Wirbelhôhle, die zuweilen von oben

nicht gescblossen ist. Docb gibt es hiervon Ausnahmen, indem z. B. bcim

Rochen die Nerven den Bogentbeil des Wirbels durcbbohren und so sicb

zum Rùckenmark begeben. l

) In Cyprinus idus glaube ich (wie ich §. 3

andeutete) gesehen zu baben, dass das eine Ende der Rùckenmarksnerven

sehr hoch oben am Bogentheil zu der im obern Canal befindlichen Gallert-

masse und mit dieser erst absteigend in den eigentlichen Canal fur das

Riickenmark gelangt. Meistentheils spalten sich die Rumpfnervenstàmme,

ehe sie sich mit dem Rùckenmark vereinigen, auch bei den Fischen in ein

obères (hinteres) und ein unteres (vordex*es) Centralende. Zagorsky 2
) be-

hauptet, dass diess in allen Fischen geschehe. Eine solche Spaltung in 2

Centralenden geschieht zuweilen in viel grôsserer Entfernung vom Rùcken-

mark, als in den hôhern Thierclassen und noch ausserhalb der Wirbel-

sàule.
5
) In Clupra harengus sind mit Hilfe einer Loupe deutlich obère und

untere Centralenden der Rùckenmarksnerven zu sehen. In Gadus callarias

sind sie schon mit unbewaffnetem Ange gut zu erkennen und ihre Verei-

nigung zu jeder Seite der Wirbelbeine ausserhalb des Rùckgratscanals wahr-

zunehmen; vom obern Centralende geht hier ein Ast aufwàrts nach den

Dornfortsàtzen zu den Muskeln; es gelangen hier gar keine JNervenfasern

an die Seitentheile des Rùckenmarks, sondern nur an die obère und untere

Flàche desselben, zu den schmalen und etwas gallertartigen Mittelleisten

($. 12). In Cyprinus idus sind die obern Centralenden ausserst schwierig

Mém. des sav. étrang. T. V. 48
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zu finden, doch fehlen sie wohl nicht und entgehen der Beobachtung wohl

nur durch ihre ungewôhnliche Feinheit, durch den abweichenden Verlauf

und die Insertion von oben her. Im Hecht treten die Rùckenmarksnerven

zwischen je 2 Wirbeln mit 2 getrennten Wurzeln durch eine Oeffnung der

Sehnenhaut, welche die Bogentheile des Wirbels untereinander verbindet*,

beide Wurzeln verbinden sich erst ausserhalb der Wirbelbeine. Der vorder-

ste Riickenmarksnerv begibt sich zwischen Hinterhauptbein und erstem Wir-

bel nach aussen und hat nur eine Wurzel, welche mehr vom Seitenstrange

als von der untern Flâche des Rùckenmarks entspringt. 4
) Im Stor hat das

erste Paar der Spinalnerven vordere und hintere Gentralenden , welche

durch ein gemeinschaftliches Loch den Rùckgratscanal verlassen. Die ùbri-

gen Rumpfnerven, deren es hier 55 Paare gibt, haben auch obère und un-

tere Gentralenden, ein jedes derselben aber hat ein besonderes Loch durch

welches es aus der Rùckgratshôhle austritt. *) Beim Zander haben nach

Schlemm und D'Alton 6
) die beiden ersten Rùckenmarksnerven zwei obère

und eine untere, also drei Wurzeln. Oft môgen die 2 Gentralenden ùber-

sehen sein; Desmoulins sah bei Trigla nur eine Wurzel, nach Hollard 7

)

aber entspringt bei diesen Fischen das kte Spinalnervenpaar mit 2 Wur-

zeln, von denen die untere einen Zweig in die Haut des ersten Flossen-

strals und zugleich einen andern zu den Muskeln des Gliedes abgibt. Das

5te Spinalnervenpaar entspringt ebenfalls mit 2 Wurzeln, geht aber bloss

zu Muskeln.

T
) Kuhl's Beitr. II, 139. — *) De Sjst. nerv. pisc. p. 22. — 3

) Arsaky de pisc. cerebro.

§. 7, pag. 10. — 4
) Mûller's Archiv 1837, V, p. LXXIX. — 5

) Stannius symbolae

§. 28, pag 33. — 6
) Mûller's Archiv 1837, V, pag. LXXVIH. — 7

) Frorip's N. Not.

Nr. 263.

S- 78.

Doch ist es wohl nicht zu bezweifeln , dass es Fische gibt , in denen

man zweierlei Centralenden nicht erkennen kann, indem sie sich entweder
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nur mit der Seitenfliiche des Rùckenmarks in einer vagen Linie verbinden,

oder bald nur unten, bald nur oben zu finden sind. Burdach konnte in

Petromyzon marinus keine Spur von obern und untern Wurzeln erkennen,

sondern sah bloss auf jeder Seite der Dura mater eine dem Seitenrande

des Rùckenmarks parallèle Reibe von Oeftnungen; die Wurzelfâden selbst

konnte er nicht unterscbeiden und das bandfôrmige Rùekenmark erschion

ganz glatt, aïs ob es mit den Nerven gar nicht zusammenhinge, sondern

dièse bloss in den obern (vordern) walzenfôrmigen Theil sich einsenkten. 1

)

Auch Scblemm und D'Alton 2
) behaupten, dass bei den Petromyzonten

der Ursprung aus dem Rùekenmark mit 2 Wurzeln nicht deutlich nachzu-

weisen sei; und Desmoulins 3
) sah bei den Lampreten nur das untere

Gentralende. Nacb Retzius 4
) laufen bei Myxine glutinosa die Rùckenmarks-

nerven als einfache Bùndel von den Seiten aus. Die 60 — 70 Paare Rùk-

kenmarksnerven des Amphioxus lanceolatus entspringen nach Goodsir 5

)

aus dem Rùekenmark mit einfachen Wurzeln. — Ich habe in Lucioperca

sandra vergeblich nacb zwei Gentralenden gesucht, doch kann es sein, dass

ich das obère nur nicht habe finden kônnen, wahrend das untere sich mir

nicht entzog. Auch in Pleuronecles jlesus konnte ich keine doppelten Gen-

tralenden entdecken, obgleich jedes Paar ausserhalb der Rùckgratshohle

deutlich einen Knoten bildete. In Cottus scorpius erkannte ich nur einfache

Centralenden und in Blennius viviparus gelangen die Gentralenden in einer

vagen Seitenlinie, einige etwas hôher, andere etwas niedriger'zum Rùeken-

mark, man kann keine weder nach der obern, noch nach der untern Flà-

che des Gentralorgans gehen sehen. In Muraena anguilla (Tafel VII, Fig. 9.)

gibt es sicherlich nur eine Reihe von Gentralenden, welche sich ganz in

der Seite des Rùckenmarks befindet. Die Gentralenden sind hier in einem

so engen Intevertebralloch eingeschlossen (vielleicht ist die Oeffnung im Bo-

genfortsatz selbst), zugleich mit so rcichlichen Blutgetassen versehen und

doch auch so zart und weich, dass die Darstellung derselben àusserst schwie-
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rig ist, ich habe sie aber an mehreren Wirbeln ganz deutlicli gesehen, mich

immer mit einer guten Loupe des Gesebenen vergewissert und immer beim

Aufbrechen des Wirbelcanals, ebe ich das einzelne Nervenpaar an seiner

Stelle untersuchte, erst vor oder hinter demselben hineingesehen, uni et-

wanige obère oder untere Gentralenden zu erkennen, ehe sie vielleicht ab-

gerissen waren, habe aber nie eine Spur derselben, sondern nur die seit-

liehen entdecken konnen, von denen aber freilich einige Fiiden nach oben,

andere nach unten gehen; auch scheinen hier beide Centralenden anzu-

schwellen.

"l) "Vom Baue und Leben des Gehirns, I, 2S7, 258. Anra. 93. — 2
) Mùllers Archiv 1838,

III, 272. — 3
) Anat. des Syst. nerv. II, 487, 488. — 4

) Meckel's Archiv 1826, No.

III, 393. — Froriep's N. Not. XIX, No. 401, S. 70.

S. 19.

Die Nerven der Fische bilden keine eigentliche Caiida equina, in der

Regel treten sie zum Rùckenmark in einem, dem rechten zieinlich nahe

kommenden Winkel und diess geschieht auch mit den Schwanznerven, so

dass ich in Cyprinus brama noch zu der Endanschwellung ein Nervenpaar

von beiden Seiten her, ohne merkliche Vorwàrtsrichtung treten sah. Die

Bildung der Rumpfnerven in Telrodon mola x

)
gleicht einigermassen einer

Cauda equina, ist aber kein Analogon derselben, indem hier aile Rumpf-

nerven im Wirbelcanale verlaufen, was offenbar der verkùrzten und ver-

breiterten Bildung des Kbrpers entspricht. In Muraena anguilla treten die

Fasern der Centralenden theils vorwàrts, theils rùckwârts zur Seitenflàche

des Ruckenmarks; das ganze Gentralende formirt also mit dem Rùcken-

mark keineswegs ùberall einen rechten Winkel, sondern nur dessen mitt-

lere Fasern; die vordern bilden mit dem Strange des Rùckenmarkes einen

vordern spitzen Winkel, die hintern einen eben solchen hintern; dièse

Gentralenden sind hier in Verhàltniss zum Rùckenmark ziemlich stark, es

gibt ihrer an den einzelnen Nervenpaaren 3 bis h.

i) Arsaky Tab. III, Fig. 8 und 9.
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S. 80.

Da wo es in den Fischen zwei Reihen von Gentralenden gibt, hat ge-

meiniglich das hintere einen Knoten und falsch ist es, wenn Arsaky 1

)

sagt: radix posterior ganglio caret. Eben so falsch ist es, wenn Trevira-

nus 2
), Desmoulins 3

), Swan 4
) und Andere (Monro, Guvier, Garus) die

Knotenbildung den Rùekenmarksnerven der Fische haben absprechen wol-

len. E. H. Weber 5
) wies sie schon im Iahre 1817 nach und bildete sie

ab. v. Baer fi

) sagt vom Stôr: »die obern Wurzeln der Rùckenmarksner-

ven haben, sobald sie auf der àussern Flâche der Wirbel erscheinen, sehr

dicke Ganglien. Auf dem ersten Anblick scheint auch die untere Wurzel

ein Ganglion zu besitzen,' indem sie beim Austritt aus dem Rùckenmarks-

canal sich ausbreitet; die Ausbreitung ist aber kein wahres Ganglion indem

sie nicht mit Zunahme in der Dicke verbunden ist. Ein ansehnlicher

Faden verbindet die Ausbreitung mit dem Ganglion, wâhrend die Wurzeln

selbst erst nach dem Verlauf von mehr als 1 Zoll zu einem Stamm ver-

schmelzen. Sowohl die Ausbreitung als das Ganglion schicken stralenfôr-

mige Fàden in die obern Muskeln des Rùckens. Die obère Wurzel ist be-

deutend stârker als die untere, entspringt mit mehr Fàden und mehr nach

hinten.» Auch Grant 7
) sah Knoten an dem hintern Gentralende ausser-

halb des Wirbelcanals. In Lucioperca sandra sah ich ausserhalb des Wir-

belcanals langgestreckte Knoten und da ich hier nur untere Gentralenden

erkannt habe (§. 78), so scheint es, als ob in diesem Fisch die untern Gen-

tralenden allein mit dem Knoten versehen sind. In Gadus callarias stiess

mir ausserhalb des Wirbelcanals ebenfalls ein Knoten auf, aber nur am

untern Gentralende. In Lola vulgaris hat jedes Gentralende, sowohl das

obère als das untere einen Knoten, das untere sogar einen stàrkern, deut-

licher zu erkennenden (Tafel XII, Fig. 5, 14
1

, lk 2
), dièse Knoten sind sehr

nah am Wirbelcanal, aber ausserhalb desselben. Ganz anders habe ich die

Sache sich verhalten gesehen bei Cyprinits brama und Belone longirostris. Hier
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hat das hintere Gentralende aller Pvùckenmarksnerven einen runden, ziem-

lich starken Knoten, der sich aber innerhalb des Wirbelcanals befindet

und mit einem so kurzen Stielchen auf der hintern Flàche des Rùcken-

marks aufsitzt, dass man glauben sollte, er befinde sich unmittelbar auf

dem Rùckenmark; diess Stielchen ist so weich, dass es beim geringsten

Anziehen der Nerven abreisst und der Knoten so leicht zerfliessbar, dass

er nach dem Abreissen auch gleich schwindet; daher mag es kommen, dass

man diesen Knoten des oberen Gentralendes so oft ùbersehen hat. In Cy-

prinus carpio beschreibt Leuret 8
)

die Gentralenden so, dass das untere

(vordere, Racine fulcraie) sich unmittelbar in die Làngsfasern des Rùcken-

marks fortsetzt, das obère (hintere) aber (Racine spinale) auf ein Ganglion

von grauer Masse trifft, in welches sich die Fasern des Rùckenmarks erst

begehen, ehe sie als Nervenwurzel heraus kommen; diess hintere Gentral-

ende ist stàrker als die Fasern, die ins Ganglion vom Rùckenmark einge-

hen, Leuret neigt deshalb zu der Gallschen Meinung, dass im Ganglion

die Nervenmasse einen Zuwachs erhàlt. Ich habe §. 43, schon bemerkt,

dass der Verlauf der Nervenfasern oft centripetal anzunehmen, und darum

das Ganglion nicht fur eine Verstàrkung der Nervenmasse anzusehen sei,

eher mùsste man glauben, dass die Nervenfasern in demselben ihr Ende

haben, bevor sie das Rùckenmark erreichen. E. H. Weber 9
) hatte darauf

aufmerksam gemacht, dass die vordern und hintern Aeste der Spinalner-

ven der Fische bis 4-mal stàrker seien, als deren Wurzeln, und zeigte spà-

ter
l0

) eine betràchtliche Massenzunahme des Vagus ausserhalb seines Gang-

lions. Bidder und Volkmann 11

)
erwàhnen mit besonderem Gewicht die

Massenvermehrung der Fischnerven bei ihrem Durchgange durch die Spi-

nalganglien, weisen die Bebauptung zurùck, dass eine solche Vermehrung

durch die Hùllen und das Zellgewebe zu erklàren sei, und grùnden darauf

die Behauptung, dass in den Spinalganglien eine Menge sympathischer fei-

ner Fàden entspringen, welche eben die Ursache der Massenvermehrung
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nach der peripherischen Seite hin sei. Es ist allerdings dieser auffallende

Unterschied zwischen der Nervenmasse der Nervenaeste und ihrer soge-

nannten Wurzel etwas Rathselhaftes, und wir haben es diesen ausgezeich-

neten Forschern sehr zu danken, dass sie uns ein solches Verhalten des

sympathischen Nerven als Erklàrung des Phànomens gegeben. Doch ist

hier zu wenig Rùcksicht auf den entgegengesetzten Verlauf der Nervenfa-

ser genommen. Vielleicht bedurfte die sensorielle Faser, ehe sie an das

Rùckenmark gelangt, eines innigern Verkehrs mit den Fasern der sympa-

thischen Nerven und sollte sich erst nachdem sie dessen Einfluss erfahren

und seiner ledig geworden, mit dem Gentralorgan vereinigen:

*) Arsaky de pisc. cereb. p. 10. — 2
) Biologie I, 270. — Anat. des Syst. nerv. II, 479.

486. — 4
) Mùller's Archiv 1837, V, p. LXII — 5

) Meckel's Anh. 1827, N. II, 307.

— 6
) Zweiter Bericht v. d. Kônigl. anat. Aust. zu Kônigsb. Leipzig 1819, S. 25, 26. —

7
) Umrisse III, 267. — 8

) Anat. comp. du Syst. nerv. pag. 92. — 9
) Nervi sympath.

AnaU p. 96. — *°) Meckel's Arch. 1827. Tab. IV, Fig. 25, 26. — ll
) Die Selbststan-

digkeit des sympathischen Nervensystems, §. 55, S. 81, 82.

§. 81.

Der Zusammenhang der Nervenfasern mit dem Rùckenmark scheint bei

den Fischen weniger innig zu sein, als bei den hôhern Thierclasssen. Oft

legen sich wohl die Gentralenden nur an die Markmasse an, ohne einzu-

dringen 1

), oft môgen sie nur in ein freies Epithelium ùbergehen, welches

die àussere Markhùlle des Rùckenmarks ausmacht und sich unter der Fia

mater ausbreitet. Zuweilen scheinen einige Fasern sogar vor der Vereini-

gung mit dem Rùckenmark aufzuhôren, wenigstens môchte es sich so in

denjenigen Fischen verhalten, wo das Stielchen des Gentralendes am Rù-

ckenmark viel schwàcher und dùnner ist, als das Gentralende ausserhalb

des Knotens (§. 80). Gewiss macht das Alter der Fische einen Unter-

schied, indem in jùngern Fischen und bei geringer Intensitât der Function

die Verbindung der Centralenden mit dem Rùckenmark lockerer und ober-
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flàchlicher ist, in àltern Fischen aber und bei grbsserer Intensitàt der Ac-

tion der von den Rùckenmarksnerven versorgten Organe die Faserungen

auch tiefer ins Rùckenmark eindringen. 2
) Wenn es solchergestalt auch er-

wiesen sein mochte, dass die Nervenfasern an das Rùckenmark treten, so

folgt daraus doch keineswegs, dass aile Nervenfasern sich mit demselben

verbinden, wahrscheinlieber ists, dass die Nerven ihre Faserung auch fur

sich haben, die gar nicht vom Rùckenmark herkommen kann, ja zu dem-

selben kaum einmal in functioneller Beziehung steht. Nath Leur et 5
) ha-

ben die hintern Gantralenden der Nerven einen andern Zusammenhang mit

dem Rùcken — und verlàngerten Mark, als die vordern. Jene, die hin-

tern, senken sich in die Spalte ein oder gehen in Quercommissuren ùber,

dièse aber, die vordern, gehen unmittelbar in die Lângsfaserung der Rùk-

kenmarksstrânge ùber. Zuweilen gehôren ganze Nervenstâmme entweder

der ersten Classe oder der zweiten an, z. B. die Nervi oculomotorii gehen

ganz in die Lângsfaserung auf (?), die Pathetici aber ganz in die Querfa-

serung. Jedenfalls wird wohl das Gesetz, welches schon van Deen auf-

gefunden und B. Stilling 4

)
bestàtigt hat, dass nehmlich die Nerven kei-

neswegs eine blosse Fortsetzung der weissen Rùckenmarkssubstanz sind,

auch fur die Organisation der Fische seine Geltung haben.

a
) Desmouliu's Anat. de Syst. nerv. H, 479.^ — 2

) Desmoulin's in Froriep's Not.

IX, No. 193, S. 239, 260. — 3
) Anat. comp. du syst. nerv. p. 7S, 81, 92. — 4

) Unters.

ùber die Funct. des Rùckcnmarks und der Nerven. Leipzig 1842, S. 270.

§• 82.

Von den hintern Rùekenmarksnervenpaaren kann ich im Ganzen we-

nig sagen, noch weniger besondere Paare einzeln auffùhren, da sie bald

allzu zahlreich , bald zu wenig von einander unterschieden, bald auch zu

schwer zu verfolgen sind. Stannius l

)
sali an der Schwanzflosse des Dor-

sches vielc geflechtartig und ausserdem noch durch Querstàmme verbun-
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dene Zweige der 5— 6 Stàmme der Schwanznerven. In die Querstàmme,

deren Summe einen Bogenabschnitt bildet, gehen die letzten âusserst fein

gewordenen Elemente der Seitenliniennerven mit ein und so wird ein

Randnerv der Flosse gebildet, von welchem aus zwischen je 2 Flossenstrah-

len ein Làngsnerv verlàuft. — Mehr individualisât sind die vordern Rù-

ckenmai'ksnerven
; wiewohl auch hier die - Parallelisirung mit den Nerven

der hôhern Thiere oft schwer, ja wohl unmbglich wird, da die Fiscbe ei-

genthùmliche, durch Nervenreiehthum ausgezeicbnete Organe in dieser Ge-

gend und fur dieselhen doch wohl ihre besondern Nerven haben. Beim

Lophius piscatorius versorgt nach Bai 11 y
2
)

der vorderste Gervicalnerve

(Cervicalis primus) die Fuhlfaden dièses Thiers. Bei den Triglen haben die

Cervicalnerven nicht alléin Knoten an ihren hintern Wurzeln, sondern es

gibt hier auch noch besondere Anschwellungen des verlàngerten Markes

(§. 16); die Cervicalnerven versorgen die fingerfôrmigen Organe dieser Fi-

sche, welche Theile der Brustflosse sind. Ueber dièse Nerven hat Dr.

Hollard 3
) beachtenswerthe Data gegeben, Das kte Paar der Spinalnerven

versorgt grôsstentheils dièse Sti'ahlen, es hat zwei Centralendeu, von denen

das untere (der Analogie nach das motorische) einen Zweig fur die Haut

des ersten freien Flossenstrahles (also einen sensoriellen) hergibt; ein kleine-

rer Zweig desselben Ursprungs trennt sicb bald von ihm und geht zu den

Muskeln des Gliedes. Das fiinfte Paar der Cervicalnerven, mit zwei gleich

starken Centralenden entspringend, ist vollstiindig fur Muskeln bestimmt.

Die drei ersten Cervicalnerven sind viel mehr Muskel- als Hautnerven,

obne dass die relativen Portionen ihrer zwei Centralenden auch nur im ge-

ringsten jenes Uebergewicht andeuteten. Nacb Desmoulins 4
)
versorgt der

Cervicalip primus bei den Triglen die Schwimmblase. Beim Doi-sch zeigt

nach Stannius 5
) der erste und zweite Cervicalnerv mehr individuelle Ab-

weichungen, als irgend ein anderer Nerv. Gewôhnlich sind eine hintere und

zwei vordere Wurzeln vorhanden , welche durch dasselbe Foramen inler-

Mèm. des sav. ètrang. T. V. ^9
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vertébrale austreten, worauf sich die hintere Wurzel in 2 Bùndel trennt,

von welchen jedes ein eignes Ganglion besitzt. Indem die vordern Wur-

zeln an die beiden Bùndel der ursprûnglich einfachen hintern Wurzel sich

anlegen, entstehen 2 Nervenstâmme. Die Rami dorsales sind sehr fein, die

Rami ventrales stark. Der 3te Spinalnerv liât in der Regel 2 vordere und

1 hintere, die 31 folgenden aber haben 2 hintere und 1 vordere Wurzel,

letztere spaltet sich in 2 Stàmme. Die hintern Wurzeln bilden Ganglien,

an welche sich Fàden der vordern anlegen.

1) Mùller's Arch. 1842, V, 562. — 2) Froriep's Not. VIII, No. 166, S. 181. — 3
) Fro-

riep's Neue Not. XII, No. 265, S. 550. — 4
) Anat. des Syst. nerv. II, 486. — 5

) Mùl-
ler's Archiv 1842, V, 537 — 561.

g. 83.

Ueber den Hypoglossus sind die Angaben der Autoren verscbieden.

Valent in *) glaubt, dass er wohl nur den Myxinoiden fehlt; er scheint

manchmal Elemente des Beinerven zu fùhren. Nach Desmoulins 2
) und

Gottsche 3
) hingegen fehlt er den Fischen. Nach Weber 4

) kommt beim

Wels und Karpfen statt desselben ein eigner Nerv vor, der mit 3 Wur-

zeln, von denen die hintere gangliôs, entspringt und durch ein beaonderes

Schàdelloch durchgehend, zu den Muskeln der Brustflossen geht. Beim

Karpfen verbindet sich die gangliôse Wurzel mit einer Wurzel des Trige-

minus. Bei Acipenser sturio entspringt er aus den vordern Pyramiden des

verlângerten Marks mit 2 Gentralenden, welche im Wirbelcanal erst rùck-

wârts gehen, dann nimmt jedes erst einen besondern Knorpelcanal ein und

geht spiiter mit dem andern zu einem Stamm zusammen; dieser Stamm hat

auch einen besondern Knorpelcanal und verastelt sich endlich in den Mus-

culus sternohyoideus ganz allein.
s
) Serres 6

) scheint mir dièses Nervenpaar

in Raja clavata, Muraena conger, Cyprinus barbus und Squalus acanthias mit

dem Glossopharyngeus verwechselt zu haben, wâhrend er in Muraena con-

ger den wahren Hypoglossus fur den Abducens erklàrt und in Cyprinus bar-



Anatomie und Physiologie des Fisch-JServensystems. 389

bus den Hypoglossus zwar abbildet, aber nicht benannt hat Bùcbner 7

)

hait diesen Nerven fur einen isolirten und selbststandigen, der bei der

Barbe hinter dem 4ten Ventrikel mit 2 Wurzeln aus dem verlângerten Mark

entspringt; die obère dùnnere Wurzel hat einen Knoten, die untere ist

stârker; der Stamm theilt sich in zwei Zweige fur die Muskeln der Brust-

flossen und den Musculus sternohyoideus. An der Vereinigxmgsstelle beider

Centralenden inserirt sich der Recurreus N. quinti und hier entsteht eine

oblonge, in den Stamm des Hypoglossus sich fortsetzende Anschwellung.

Bei den Petromyzonten entspringt nacb Schlemm und d'Alton 8
) der Hy-

poglossus hinter dem Vagus aus der untern Flâche des verlàngerten Marks,

aber naher an der Mittellinie als der Vagus, mit 3 Wurzeln, die zu einem

Stamm vereinigt aus der Schàdelhohle austreten und dann sich in zwei

Portionen theilen; die obère verbindet sich mit dem Seitennerven, die un-

tere mit dem Glossopharyngeus. — Da die Zunge bei den meisten Fischen

ein so unbedeu tendes Organ ist, wohl gar fehlen kann, so wâre es nicht

befremdend, wenn der Hypoglossus nicht vorhanden wâre. Haben aber

neuere Entdeckungen 9

)
gezeigt, dass dieser Nerv kein bloss motorischer

ist, sondern auch ein hinteres Gentralende und an diesem ein Ganglion hat,

mùssen wir also demselben auch andere als auf die Bewegung der Zunge

gehende Functionen zuschreiben, so gewinnt die Sache eine andere Gestalt

und wir dùrfen aus jenem Grunde sein Dasein gerade nicht lâugnen. Je-

denfalls ist er wohl fein, sehr schwer aufzufinden und leicht zerreissbar.

fch gestehe, dass ich ihn niemals unzweifelhaft habe erkennen kônnen.

Nur in Muraena anguilla und in Cycloplerus lumpus (Tafel "VIIF, Fig 6, 12)

stiessen mir feine Fasern auf, welche in bedeutenderer Enlfernung hinter

den untern Lappen, hinter dem Vagus, ganz nah von der untern Mittelli-

nie an der àussern Seite der untern Pyramiden sich inserirten und welche

ich fiir die Gentralfasern des Hypoglossus hielt.

1) Sômmerring's Hirn- und Nervenlehre. Leipzig 1841. S. 85. — 2
) Anat. des Syst. nerv.
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II, 472. — 3
) Milliers Archiv 185o, V, 477. — 4

) Joh. Miiller's Handb. der Physiol.

I 777. — 5
) H. Stannius Symbolae §. 26, p. 30, 51. — 6

) Jnat. comp. PI. VI, Fig.

148, N. 9. — PI. Vil, Fig. 164, N. 3. — Fig. 178, N. 11. — PI. X, Fig. 222, N. 9. —
7
)
Fiorieps Notizen, L, N. 1092, S. 214. — Valentin's Repert., III, 1, 90, 92. —

8
)
Miiller's Arch. 1838, III, 272. — 9

) Mayer in Froriep's Not. XXXVI, No. 775,

S. 74. — XL, VU, No. 1033, S. 330. — Joh. Miiller's Handb. I, S89. — Valentin
de J'iMttionibus nervorum, §. 158, p. 39. — Nusser in Froriep's Not. XXXVIII, No.

8.18, S. 8—10.

S. 8k.

Aucli der Accessorius ist in den Fischen kein bestàndiger Nerv, meist

fehlt er entweder oder ist als ein nur etwas mehr gesonderter Theil des

Vagus zu betrachten. In manchen Fiseben freilich ist er selbststândiger, z.

B. nach E. H. Weber 1

) in Silurus glanis , wo er zwei Gentralenden und

an dem bintern derselben ein Ganglion bat und in Cyprinus carpio. Bi-

schoff 2
) scbreibl ihn den Fischen zu und anch Rolando 3

) bildet ibn bei

Squalus glaucus als einen gesondertcn., den Vagus an Grosse ùbertreffenden

Nerven ab, docb hier bat ihn Rolando offenbar mit dem Vagus verwech-

selt, welcher in diesern Fisch weiter anseinander gehende Centralenden hat.

Serres 4
) sagt: je n'ai trouvé chez les poissons aucune branche qu'on pût

lui rapporter, à moins que ce ne soit la longue branche dorsale de la hui-

tième paire (des Vagus). Desmoulins nimmt ihn aucb als feblend an.
8
)

Valentin 6

)
sagt ùber dièses Nervenpaar: »Bei den Fiseben kann als Er-

satz des Accessorius ein ementhùmlicher mit zwei Wurzeln aus dem Rùk-

kenmark entspringender, mit einem Spinalknoten versehener und bisweilen

mit den dreigetheilten Nerven oder auch mit dem Seitennerven [Cyprinen,

Stôr) in Verbindung stehender Nerv, der jedoch eben kein Accessorius ir-

gend einer Art mehr ist, erscheinen. Aucb der von Stannius als Acces-

sorius beschriebene Nerv des Stôrs bildet jedenfalls ein sebr hetrogenes

Aequivalent des Beinerven.» Dass bei den Fischen wenigstens die eigen-

thùmliche Ursprungsweise des Accessorius mit weit nach hinten reiebenden

Centralenden niebt gefunden wird, bringt Valentin 7
) damit in Zusammen-
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hang, dass im embryonalen Stadium der Bildung die Nackenbeuge bei die-

sen Thieren so gering ist. — Im Stôr bescbreibt Stannius 8

)
den Acces-

sorius als entspringend mit einer obern und einer untern Wurzel, von

welchen jene ein lângliches, rôthliches, ziemlich grosses Ganglion bildet.

Nachdem beide Wurzeln zu einem Stamm sich vereinigt habcn, spaltet sich

dieser noch innerbalb des Knorpelcanals, in welchem er besonders verlâuft,

in 2 Aeste, die theils zum Seitenliniennerven und zum Rùcken, theils zu

den Muskeln der vordern Extremitât sich vertheilen. In den Knochen-

fischen machen der Accessorius und der Hypoglossus nach Stannius 9

)
mei-

stentheils ein einziges Paar aus. Im Stôr aber sind beide Nerven geson-

dert. Bùchner 10
) scbeint den Accessorius fur einen-Zweig des Vagus zu

nehmen, und so ist er mir, wo icb seine Spur habe auffinden kônnen, aueh

erschienen. In Lucioperca sandra geht der Vagus zu der grossen Anschwel-

Iung des verlàngerten Markes (§. 21) mit drei Centralenden, von welcben

das hinterste mehr gesondert als Accessorius gelten kann. (Tafel XIII, Fig.

3, il.) In Pleuronecles jlesus gelangt zu dem grossen Plexus des Vagus

von hinten her ein Nerv, der ebenfalls den Accessorius repràsentirt. (Taf.

IV, Fig. h, ii.) In Gadus callarias geht vom Vagusstamm ein Ast rùck-

wârts und triiFt auf der Pia mater des Rùckenmarkes mit dem der andern

Seite in der Mitte zusammen (Tafel V, Fig. 6, a),- diess moehte wenigstens

eine Andeutung des Accessorius sein.

l
) Meckel's Archiv 1827, No. II, S. 507 — 515, Tab. IV, Fig. 23, 18, Fig. 26, 15. — De

aure et audito, Tab. IV, Fig. 25, 16, wo er aber mit dem Hypoglossus verwechselt isl.

— 2) Frorieps Not. XXXVII No 798. S. 88. - 3
) Del Cervelletto Tav. II, Fig. 3 und

6, N. 12. — 4
) Anal. comp. I, 302. — s

) Anat. des Sjst. nerv. H, 434. — 6
) Som-

merring's Hirn- und Nervenlehre. Leipzig 1841, S. 51, 32. Anm. — 7
) Ebend. S. 35.

— 8
) Symbolae ad Anat. pisc. ij. 27, p. 51. — 9

) Ebend. §. 27, p. 52, 55. — l0
) Fro-

riep's Not. L, No. 1092, S. 213.

% 85.

Der Vagus fehlt den Fischen nicht nur niemals, sondern er ist liberall
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ein selbststàndiges Nervenpaar, das an Masse, an weitgehender Ausbreitung

und an einer in die ganze Organisation tief eingreifenden Bildnng vor den

meisten andern Nerven der Fische excellirt, nicht selten ist er der stàrkste

Nerv derselben und immer gibt er ibrer Natur ein eigenthùmliches Ge-

prâge. In Accipenser sturio ùbertrifft er nicht nur aile andern Nerven,

sondern sogar das Rùckenmark selbst an Stârke. l
) Selbst wo die andern

Nerven des Kopl's grosstentheils fehlen, z. B. in Myxine glutinosa, ist doch

der Vagus vorhanden, hier scheint er finit dem Trigeminus die einzigen

Kopfnerven auszumachen.2
) Ich mochte daher zweifeln, dass er dem Am-

phioxus lanceolatus abgeht. Der Vagus ist es vorziiglich, der die, den Fi-

schen entweder ausschliesslich zukommenden, oder doch bei ihnen mit vor-

waltender Intensitàt functionirenden Organe mit Nervenfâden versorgt, z.

B. das erectile Gaumenorgan der Cyprinen, die elektrischen Organe, die

Kiemen, den Magen, die Pylorusanhânge, die Schwimmblase 2
), die Nieren,

die sulzige Masse in der Schàdelhôhle. Ihm entsprechen entweder beson-

dere Vaguslappen, oder doch starke Anschwellungen des verlângerten Marks

(§. 21), er scheint auch zu der vierten Hôhle in inniger Beziehung zu ste-

hen, welche bei den Fischen eine so besondere Bildung hat (§. 2k). Doch

làsst sich die specifike Function dièses Nerven durchaus nicht von diesen

Gentralorganen allein herleiten , denn die Starke und Ausbildung dieser

Nervencentra steht gar nicht in directem Verbàltniss mit dem N. vagus.

Nirgend ist der Vagus wohl schwâcher als in Colins quadrlcornis (Taf. VII,

Fig. 5, io), wo er nur ein Gentralende zu haben scheint, und in Cotlus scor-

pius (Tftfel VI, Fig. 5, 7, io), wo ich auch nur ein Paar Fàden als Gentral-

enden des Vagus auffinden konnte, und dennoch gibt es hier deutliche

Vaguslappen. Ebenso steht die Schmâchtigkeit des Vagus in Luciopercu

sandra gar nicht mit der enormen Anschwellung des verlângerten Marks

in Verhaltnjss, zu welcber er sich begibt (Tafel XIII, Fig. 3, io, c). Da-

gegen ist der Vagus in den Raja- und Squalus-krten ausserordentlich stark
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und massenreich und doch finden sich keine bedeutenden Anschwellungen

des verlàngerten Marks in besondere Vaguslappen vor. Ja es gibt sogar

Fische (Petromyzon marinus), wo die Gentralenden sich bloss an der Mem-

bran des verlàngerten Marks zu endigen und das Mark gar nicht zu errei-

chen scheinen. *) Fast immer sind die Gentralenden des Vagus minder

zablreich und enthalten weniger Nervenmasse, als die Veràstelungen des

Stammes an den Korper. s
) In Raja, Sçualus und Muraena heften sich die

zahlreichen, dicken und keulenartigen Gentralenden durch ein dùnnes Stiel-

chen an das verlàngerte Mark. 6) Bidder und Volkmann 7
) fanden das

Uebergewicht der feinen (organischen) Fasern ùber die slàrkern (animalen)

im Vagus der Fische weit grosser als in den hôhern Thierclassen und ur-

theilen, dass er hier mehr zum sympathischen als zum cerebrospinalen Sy-

stem gehôre. Man kann beim Hecht zugleich^deutlich sehen, wie der Va-

gus in seinen Aesten sehr viel mehr Nervenmasse hat, als in den Central-

enden, und da dièse Zunahme schon bei den Spinalganglien merklich wird,

80 liegt die Behauptung sehr nahe, dass die Mehrzahl der Elemente des

Vagus in den Spinalganglien ihren Ursprung genommen habe, zumal da

solche ùberwiegend in feinen organischen Fasern besteht. 8

)
(Vergl. §. 80).

Gewôhnlich sind die Gentralenden des Vagus stark nach hinten gerichtet.

Man findet sie meistentheils gleich hinter dem Cerebellum, doch macht da-

von eine merkwùrdige Ausnahme Lucioperca sandra, wo die Gentralenden

des Vagus sich fast 1 Zoll weit hinter dem kleinen Hirn mit dem verlàn-

gerten Mark verbinden und dabei auch weit weniger nach hinten gerichtet

sind, als in andern Fischen.

») H. Stannius Symbolae ad anat. pisc. §« 21, p. 23. — 2
) Retzius in Meckel's Archiv

1826, N. III, 400. — 3
) E. H. Weber in Meckel's Arch. III, 3, S. 408. — 4

)
6
) Des-

moulins Anat. desSyst. nerv. 11,452,453. Atlas PI. I, III, XII. — 3
) Mûller's Handb.

der Physiol. I, 775. — Desmoulins Anat. des Syst. nerv. II, 440, 441. — Meckel'»

Anh. 1827, Tab. IV. — 7
) Die Selbststândigkeit des symp. Nervensyst. §. 43, S. 64. —

•) Ebend. $. 55, S. 82.
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$. 86.

In der Mehrzahl hat der Vagus obère und untere Centralenden und

meistentheils auch einen Knoten., der den obern Centralenden angehôrt .

der sich aber gar nicht immer als diesen aile in zukommend darstellen

làsst. Zuweilen ist nur ein Plexus vorhanden. In Gadits eallarias begeben

sich die àusscrst feinen, làngeim und zahlreichen vordern (untern) Central-

enden zum untern Rande der seitlicben gestreiften Markplatte des Cerebel-

lums (§. 37 J Tafel V, Fig. 8, io), die dickern, wenig zablreichen (ich sah

nur 3) und kùrzern bintern (obern) verbinden sich hinter dem Cerebellum

in der Furche der bintern Pyramiden mit dem verlangerten Mark und con-

fluiren zu einem rundlichen, nicht weit abgelegenen Knoten (Tafel V, Fig

6, io.). Stannius 1

)
beschreibt am Vagus von Gudus eallarias 2 Knoten,

an weleben die meisten Fasern Tbeil nehmen, den einen im ïoraman ju-

gulare, den andern weiter nach aussen und ausserdem noch am ersten Kie-

menast einen besondern Knoten. Mir sebien vom starken Knoten des Va-

gus ein rùcklaufender Faden hinterwârts zu gehen (Taf. V, Fig. 6, a) den

ich fur den Accessorius halte (•§. 84). In Lota vulgaris begibt sich das

obère Centralende weiter nach vorn bis tief unter das Cerebellum zu den

vordern Anschwellungen der Strickkôrper und schwillt zu einem sehr lang-

gestreckten Knoten an (Tafel XII, Fig. 8, 9, io). Hier schienen die Lobi

Vagi also nicht aile Faserungen der Nerven aufzunehmen, denn dièses Cen-

tralende vereinigt sich weiter nach vorn mit dem verlangerten Mark; viel-

leicht ist diess aber auch der Glossopharyngeus , welcher dann eine beson-

ders starke Entwickelung zeigen wûrde. Cyclopterus lumpus hat am Vagus

kurz hinter dem Cerebellum ein obères kùrzeres und 2 untere làngere

Centralenden, welche seitlich in einen làngliehen Knoten zusammenkom-

men. (Taf. VIII, Fig. k, 5, io). In Pleuronectes Jlesus gehen 3 Centralen-

den nach hinten mit dem Accessorius (§. 8k) in einen rundlichen Knoten

zusammen, von welchem die Aeste vorwarts ausstrahlen. (Tafel IV, Fig. hx
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a, 10, io, io.) In Cyprinus brama gehn mehrere Gentralenden im rechten

Winkel von den Wùlsten des weissen Seitenstranges ab. In Cyprinus tinca

ist das Gentralende des Vagus sehr stark, breitet sich am verlangerten Mark

nach vorn und nach hinten aus, hat bier eine eigne Anschwellung der Me-

dulla oblongata; die untere Portion geht zu einem Markstrange, der sich

neben den untern Pyramiden nach aussen befindet. (Taf. X, Fig. k, 6, io).

In Cobitis fossilis geht er ziemlich in rechtem Winkel zu seinem Lappen

(Tafel XI, Fig. 3, k, io). In Cyprinus idus (Tafel IX, Fig. 5, io) und Sal-

mo trutta (Tafel I, Fig. k, io) habe ich nur ein starkes Gentralende gese-

hen, das ziemlich weit vom verlangerten Mark sich verâstelt und bei die-

ser Veràstelung nur ein Geflecht, keinen eigentlichen Knoten hat. In Mu-

raena anguilla und Clupea harengus sah ich ebenfalls keinen Knoten; in

letzterem geht der Stamm stark nach hinten und bildet dann, sich aus-

wârts biegend, etwas hinter der Stelle, wo mau die Bogenbùndel (§, 25)

sieht, ein Geflecht (Tafel III, Fig. 5, io). Der Vagus des Stôrs hat nach

Desmoulins 2
) nur ein Geflecht, keinen Knoten, Stannius 5

) aber macht

folgende Beschreibung : in Accipenser sturio entspringt der Vagus mit 5

Bùndeln aus dem Lappen der hintern Pyramiden, nur eins der Gentral-

enden ist weiter nach vorn, hait sich aber doch an die hintern Pyramiden.

Praeterea e chordis posterioribus medullae oblongate radiées duae vel très par-

vae omnium ultimae separalim ad< nervum vagum accedunt. Die Gentralen-

den communiciren mit dem Centralende des Glossopharyngeus. Noch in-

nerhalb der Schàdelhohle begibt sich ein sehr feiner Faden rùckwàrts zum

Fettzellgewebe, welches die Gentralorgane umgibt. Bald nach seinem Aus-

gange aus dem Schàdel bildet er ein grosses Ganglion, zu welchem aile

seine Fasern beizutragen scheinen. Der Vagus verbindet sich mit dem

Opercularis Trigemini, mit dem Sympathicus und dem Accessorius. (Ob er

obère und untere Gentralenden habe, erwâhnt Stannius hier nicht). Nach

Zagorsky 4
) kommen die Gentralenden vom Vagus des Hechtes aile aus

Mém. des sav. étrang, T. f. 50
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der Seitenfurche des verlângerten Marks (?); vom vordersten geht, ehe es

sich mit dem hintern zum Stamm vereinigt, der Ncrvus branchialis primus

ab; das vorderste und hinterste sind die stârksten, die mittlern sehr fein;

der Stamm schwillt ausserhalb des Craniums zu einem rundlichen Knoten

an. Im Zander bildet der Vagus dicbt bei seinem Austritt am Scbàdel ein

Ganglion, woraus die Kiemen- Scblund- Magen- und Schwimmblasennerven

entstehen, hinter demseJben entspringen aus dem kurzen Stamm selbst der

Seitennerv und 2 kleine Hinterbauptsnerven. s
) Bei Lophius und Tetrodon

bilden aile Gentralenden des Vagus ein einziges Ganglion, das mit den

Spinalganglien ganz ùberein kommt, bei Tetrodon aber so gross ist, wie

die iïbrigen Centralorgane insgesammt. G

) In den meisten Cyprinus - Arten

gehen die Centralenden des Vagus zu einem breiten halbmondfôrmigen

Knoten zusammen. 7
) Der Vagus der Petromyzonten entspringt nachScblemm

und d'Alton 8
) mit zwei Wurzeln aus dem verlângerten Mark, einer vor-

dern und einer hintern; beide gehn am verlângerten Mark eine kleine

Strecke rùckwàrts und treten dann hinter der Gehôrkapsel durch eine Oeff-

nung aus dem Schâdel, noch durch eine Haut von einander getrennt. Nah

an der àussern Seite des Schàdels theilt sich jedes Centralende in einen

obern und untern Ast. Die beiden obern vereinigen sich und bilden eine

kleine dreiseitige platte Anschwellung, aus welcher der Seitenliniennerv

entspringt. Die untern Aeste vereinigen sich zum gemeinschaftlichen Stamm

fur die gesammten Branchial- und den Magennerven; dieser Stamm ver-

làuft nach hinten zur Seite der Wirbelkôrper und entfernt sich allmàhlig

immer mehr vom Seitennerven des Korpers.

*) Mùller's Archiv 1842, S. 3S2, 3S3. = 2) Anat. de Syst. nerv. II, 452, PL V, Fig. 4. —
3

) Sjmbolae ad anat. pisc. p. 23, 24. — 4
) De Syst. nerv. pisc. p. 20« Tab. I, Fig. I,

Tab. II, Fig. II. - 5
) Schlemm u. d'Alton in Mullers Arch. 1857, V, p. LXXVIII.

— 6
) Desmoulins Anat. des Sjst. nerv. II, 483, PI. V, Fig. 1. — 7

) Bùchner in

Valentin's Repert. III, 1, S. 89. — 8
) Mùller's Arch. 1858, III, 269 = 272. — 1840,

I, 10, 11. Taf. I, Fig. 4 und 9, X.
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S- 87.

Der Vagus versorgt: 1) die Schleimhaut der Kiemenbôgen und des

Schlundbogens, 2) den Muskelapparat der Kiemen, 3) die Membran des

Kiemendeckels, k) die Schleimhaut des Schlundes, 5) den Herzbeutel, 6)

die Muskellagen des Oesophagus, 7) die Schwimmblase, 8) die Seitenlinie.
1

)

Seine Zertheilung in Aeste differirt in den Fischspecies auf mannigfaltige

Weise. Vom Knoten der Gyprinen gehn folgende Aeste ab: 1) ein eigen-

thùmlicher kleiner fur die sulzige Masse in der Hirnschale, 2) die Muskel-

nerven der Kiemen, 3) der Seitenlinienzweig, k) der Magennerv, 5) die

Zahnnerven der Gaumenknochenzàhne, 6) der Nerv fur das erectile Organ

des Gaumens, 7) drei starke Nerven fur die Kiemen und das letztgenannte

Organ.2
) Der Primas branohialis gehôrt wohl nur seltcn zum Vagus, son-

dern ist mebr fur den Glossopharyngeus zu nehmen, oder er steht zuwei-

len, keinem von beiden angehorig, als selbststândiges Nervenpaar zwisrhen

ihnen, die hintern Branchialnerven aber sind Zweige des Vagus, gehen

aber oft nur zu den Muskeln der Kiemenbôgen. 3
) Der erste Kiemenbôgen

bei Accipenser sturio hat nach Stannius 4
) an seinem vordern Rande

Zweige von Glossopharyngeus, am hintern Zweige vom Vagus. John Da-

vy s
) fand bei mehreren Thynnus-krten, auch bei Scomber pneumatophorus

und Pelamys sarda die Branchialnerven gross, ausgedehnt und in grosse

Knoten angeschwollen. In den Myxinoiden vertritt der Vagus auch den

Sympathicus; nachdem er auf jeder Seite die Kiemennerven abgegeben, ge-

langt er an die Muskelschicht der Cardia und verbindet sich an deren

hinterer Seite zu einem unpaaren Nerven welcher, an der hintern Seite

des Darms in der Anhaftungsstelle des Mesenteriums bis zum After verlàuft.

Retzius. 6
) In Gadus callarias hat der Vagus folgende Aeste: 1) Eami

branchiales fur die Ite, 2te, 3te und 4te Kieme, fur die Schleimhaut des

Gaumens und einige Kiemenmuskeln, 2) Rami pharyngei, zahlreich, aus ei-

nem gemeinschaftlichen Ganglion entspringend, 3) Ramus ad ossa supratem-
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poralia candis lateralis, welcher àuch das Operculum versorgt, k) R. latera-

lis, der in der Seitenlinie mit den Spinalnerven communicirt und bis zur

Schwanzflosse verlàuft, und 5) Ramus intestinalis , welcher die Baucheinge-

weide, die Schwimmblase, die Nieren versorgt und mit dem Sympathicus

mehrere Geflechte macht. 7
) Beim Hecht fanden Bidder und Volkmann 8

)

im Schlundaste des Vagus eine Menge Ganglienkugeln zwischeri den Fa-

sern, gewôhnlich ein Paar, bisweilen 8— 10 beisammen, ohne dass die Fa-

sern von ihrer glànzenden Weisse etwas einbussten. Beim Zauder 9
)

ist

der oberflâchliche Schwanznerv das letzte Ende vom Vagus, das sich in die

Haut des Schwanzes begibt.

i) H. Stan !nius Symbolae §. 22, p. 34, 25. — 2
) Meckel's Arch. 1827, II, 314, Fig. 26,

19—23. _- 3
) Schlemm und d'Alton in Mùller's Arch. 1838, III, 269 — 272. — 4

)

Symb. §. 23, p. 2o. — s
) Froriep's Not. XLVI, N. 1011, S. 325, 324, — 6

) Mùller's

Arch. 1837, III, p. XXVIII. - 7
) Mùller's Arch. 1842, S. 5S3-357 — 8

) Die Selbstst.

des symp. N. S. p. 10. — 9
) Schlemm und d'Alton in Mùller's Archiv 1837, V, p.

LXXV1II.

S. 88.

Der Seitenliniennerv, Nervus lateralis, verdient eine besondere Be-

schreibung, da er keinem Fiscb fehlt. Van Deen 1

)
glaubt, er sei immer

ein Ast des Vagus. Nach Stannius und Valentin 5
)
verhàlt er sich ver-

schieden. Es kommt entweder ein Seitennerv aus dem Trigeminus und

einer aus dem Vagus und beide verlaufen ganz getrennt (Perça Jluviatilis,

Silurus glanis, Cyclopterus lumpus), oder sie anastomosiren nacb ihrem

Ursprunge durch einen Zweig (Gadus Iota, morrhua, callarias), oder der

aus dem Vagus entstehende Seitennerv nimmt ausserhalb des Schàdels eine

Anastomose vom Trigeminus auf (Zitteraal), oder der Recurreus Trigemini

geht in der Schàdelhôhle in den Vagus, welcher den Seitennerven enthàlt,

eiri (Karpfen), oder der Seitennerv entsteht aus den Elementen des ge-

trennt existirenden Facialis und des Vagus (Cycloslomen nach Schlemm
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und d'Alton*), hier entspringt der Seitenliniennerv aus dem Knoten des

Vagus und geht rùckwârts an den obern 'Aesten der Cervicalnerven, ver-

bindet sich aber nur mit dem ersten Gervicalnerven), oder der Seitennerv

kommt allcin aus dem Vagus und anastomosirt mit dem, seinem periphe-

rischen Verlauf nach dem Accessorius analogen Nerven (Acipenser sturio).

Zuweilen erzeugt ein mit dem Vagus anatomisirender Ast des Trigeminus

zwei Rumpfnerven (Seitennerven) , von denen der eine am Rùcken ùber

der Wirbelsàule an der Basis der Flossen, der andere an der Bauchseite

des Schwanzes bis zur Schwanzflosse hingebt und von denen der erstere

sich mit den aufwàrts steigenden, der letztere sich mit den abwàrts steigen-

den Spinalnerven verbindet, wàhrcnd der Vagus noch zwei ùber den Mus-

keln bis zum hintern Ende des Korpers verl.iufende Lângsnerven erzeugt.

(Gadus morrhua, cal/arias). In mehreren Fischen anastomosiren beide Sei-

tennerven (Perça Jluviatilis, Cyclopterus lumpus), oder der nur einfache Sei-

tenliniennerv (Cyprinus barbus) mit den Riickenmarksnerven, welche Anar

stomosen aber auch fehlen kônnen, so bei der Scholle, beim Hecht, wo ein

doppelt verzweigter, und beim Stôr, wo ein einfacher Làngsnerv vorhan-

den ist. Mit dem Accessorius scheint der Seitennerv in antagonistischem

Verhàltniss zu stehen, • wo nehmlich der Accessorius einen gesonderten Ur-

sprung hat, da existirt kein Seitennerv (?) und bei den Fischen, wo dieser

Seitennerv constant vorhanden ist, sieht man den Accessorius nur selten

einen solchen Ursprung haben. Zuweilen kann der Seitennerv den Acces-

sorius repràsentiren, z. B. nach Stannius im Stôr. Va lent in vermuthet,

dass die Existenz des Rumpftheiles des Seitennerven mit der rudimentàren

(wenig entwickelten) Ausbildang der Nackenbeuge parallel geht. — Nach

meinen Beobachtungen entspricht dem Seitenliniennerven eine Reihe beson-

derer, von den Wirbelbeinen ausgehender Gràten, unter welchen er sich

verbirgt. Er liegt bald oberflachlich, bald tiefer. In Lucioperca sandra ist

er tiefliegend, ziemlich stark, bis zum Ende des Schwanzes zu verfolgen
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ohne sich bedeutend verschmâlert zu hiben, er scheint an einigen Stellen

einen geschlàngelten Verlauf zu baben und scbickt in diesem Fiscb unzàh-

lige Fàden zu den Muskeln. — Doch scheint er grôsstentbeils der Haut

und den Flossen, besonders des Schwanzes zugetbeilt zu sein, denn in ei-

nigen Fischen (z. B. bei der Lamprete) 5
)

gibt er keine Muskelzweige ab.

Vergl. Desmoulins e
).

l) Miiller's Arch. 1834, V 479, 480. — %
) Symbolae. p. 28, 29. — 3

) Sômmening's Hirn-

und Nervcnlehre. Leipz. 1841, S. 85—86. — 4
) Mùllers Arch. 1858, III, 569. — s

)

Schlemm und dAltoD in Mùller's Arch. 1857, V, p. LXXX. — 6
) Anat. de Sjst_

nerv. II, 446 — 449.

S. 89.

Der Glossopharyngeus der Fische kommt da als ein deutlieh geson-

dertes Paar vor, wo der Vagus weiter nach hinten liegt und wo das ver-

lângerte Mark eine mehr in die Lange gehende Dimension und Form hat.

So sah ich ihn in Lucioperca sandra (Tafel XIII, Fig. 3, 9) , ein selbststàn-

diges, wenn aucb schwacbes JNervenpaar, entfernt vom Vagus bilden, und

in Clupea harengus (Tafel III, Fig. 5, 9), wenn er auch mit seinem Gen-

tralende an demjenigen des Vagus anliegt, weicht er doch im Verlauf so

sehr von diesem ab, dass man ihn nicht zum Vagus zâhlen kann. Wo
aber der Vagus nicht so weit nach hinten liegt, hat man den Glossopha-

ryngeus oft fur den vordersten Ast des Vagus angesehen und ihn Bran-

chialis primus genannt. So spricht Desmoulins 1

) den Glossopharyngeus

den Fischen ganz ab und erklàrt den vordersten Kiemennerven, welcher

in den Cyprinen freilich mit dem Vagus fast in eins fâllt, aber in andern

Fischen ganz gesondert von demselben ist, fur den vordersten Ast des Va-

gus. Gleicher Ansicht sind Valentin 2
), E. H. Weber 3

) und Schlemm

und d'Alton 4
) Gottsche s

) sondert ihn zwar vom Vagus, nennt ihn

aber nicht Glossopharyngeus, sondern Primus branchialis. Mir scheint es

doch, dass man diesen Nerven der Cyprinen nach Duméril 6
) als Glosso-
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pharyngeus betrachten mûsste; dafùr spricht seine Vertheilung und der zu-

weilen gesehene Zusammenhang mit dem Acusticus. Sein Gentralende geht,

\vo es Vaguslappen gibt, vor denselben zum verlàngerten Mark. Bùch-

n er 7
) liait den Glossopharyngeus fur ein selbststandiges Paar und beschreibt

ihn also: »Der N. glossopharyngeus entspringt unmittelbar vor dem Lobus

Vagi, tritt durch die Fàden des N. recurreus Trigemini durch, geht durch

ein in dem Occipitale latérale Cuv. befindliches Loch aus dem Sehàdel,

schwillt dann in einen Knoten an, theilt sich, nach dem obcrn Ende der

ersten Kieme in zwei Aeste, von denen der hintere sich wie ein Ramus

branchialis verhâlt und sich zuletzt in den Zungenrudiment vertheilt, der

vordere dagegen mit k —5 Aesten in die mit Muskelfâden versehene Mund-

schleimhaut eindringt.» Treviranus 8

)
hait den Glossopharyngeus nicht

nur fur einen selbststandigen Nerven, sondern làsst sogar bei vielen Fi-

schen (z. B. dem Stôr) den Facialis einen Zweig desselben sein. Dièse Be-

hauptung scheint mir zu weit zu gehen. In den meisten von mir unter-

suchten Fischcn habe ich ihn von andern Nervenpaaren nicht unterschei-

den kônnen. Da er mit dem Vagus und Accessorius nach Joh. Mùllers 9

)

sehr naturgemàsser Ansicht, zu einem gemeinsamen System gehôrt, so ist

es auch sehr wahrscheinlich, ja fast als gewiss anzunehmen, dass er in der

Stufe auf welcher die Fische stehen, noch nicht ùberall so hervorgebildet

sein kann, dass er sich vom Vagus vôllig abscheidet. Nach Stannius 10
)

liât der Glossopharyngeus von Gadus callarias 2 Wurzeln, deren grôssere

Theil des Vagus ist, sich von diesem ablôst und mit der âusserst dùnnen an-

dern aber selbststandigen, an der Grenze des Lobus posterior und des Lem-

niscus entspringenden , verbindet. Ausserhalb der Schàdelhôhle bildet er

ein starkes Ganglion und theilt sich in zwei Aeste, den Ramus anterior s.

gustatorius und den branchialis , welcher sich am ersten Kiemenbonen ver-

àstelt, An Acipenser sturio beschreibt ihn Stannius 11

)
also: N. glossopha-

ryngeus satis crassus e pyramide posteriore medullae oblongate oritur a late-
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re nervi vagi. Non ita longe ab origine sua nervus mediantibus fiilis nerveis

tribus vel quatuor copulatur cum radicibus nervi vagi. Videtur emittere ra-

mulos in vagum iterumque e vago accipere ramulos. • Praeter hanc mutuam

fibrarum nervearum commutationem, prope radiées utriusque nervi effeetara,

nervus glossopharyngeus et n. vagus non amplius coeunt. Es bildet hier ein

ziemlich grosses Ganglion an welchem Fasern des Nerven Theil zu nehmen

scheinen. Er verbindet sich mit dem Recurreus und Opercularis Trigemini,

versorgt die erste wahre Kieme, wo er auch mit dem Sympathicus sich

durch einen kleinen Faden einigt; endlich verbreitet er sich in der Schleim-

haut des Schlundes, geht aber auch weiter nach vorn in die Mundhôhle.

1) Anat. de Syst. nerv. II, 441 — 443, 468. — 2
) Sommer ring's Hirn- und N.-L. Lpzg.

1841, S. SI. — 3
) Meckel's Archiv 1827, N. II, Fig. 26, 26. - 4

) Mùller's Archiv

1838, III, 270. — *) Mùller't Archiv 1833, III, 477. — 6
) Mémoire sur l'odorat des

poissons p- — 7
) Valentin's Repert. III, 1, S. 89. — 8

) Biologie VI, 3S1, 532. — Ver-

mischte Schr. III, 32, 33. — 9
) HaDdb I, 772. — 1 <)

) Mùller's Archiv 1842, S 3S1>

332. — *i) Symbolae ad anat. pitc. p. 22.

S. 90.

Der Acusticus oder Auditorius ist in den Fischen ein sehr bestândi-

ger Nerv und fehlt vielleicht nur dem Amphioxus lanceolatus-, besonders

stark ist er in den Knorpelfischen. Ob er, wie Rudolphi 1

) angibt, immer

ein ganz gesonderter und selbststàndiger Nerv ist, scheint mir nicht vôllig

ausgemacht zu sein, wenigstens konnte ich ilin in Blennius viviparus vom

Trigeminus nicht scheiden. Scarpa 2
) hielt ihn fur einen Zweig des Trige-

minus, und wenn auch Desmoulins 8
) dièse Meinung als irrig erwiesen,

so hat er doch ein solches Verhàltniss in den Raja -Arten gefunden. Za-

gorsky 4
) sah im Hecht, dass er mit dem hintersten Gentralende des Tri-

geminus einen gemeinschaftlichen Ursprung hat. Doch wenn auch die Cen-

tralenden beider Nerven nah aneinander liegen, zuweilen sogar einzelne

derselben mit einander verschmelzen , so trennt sich doch der Stamm fast
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immer vom Trigeminus. Mit dem Facialis aber verschmilzt der Acusticus

sehr hâufig, so dass man jenen nur selten als gesondertes Paar unterschei-

det. Auch mit dem Glossopharyngeus sind die hintern Gentralenden des

Acusticus zuweilen geeinigt. Ueberall treten die Centralfasern des Nervus

acusticus an den Rand des ktea Ventrikels und wo es auf dem Boden des-

selben besondere Anschwellungen gibt (§. 2k, S. 29), da mogen dièse wohl

zuweilen dem Hôrnerven entsprechen, was man aucb besonders bei Squa-

lus acanthias erkennt. s
) In Petromyzon jluviatilis sali ich mit der Loupe

viele feine, ziemlich weit auseinander stehende Fàden ùber den Limbus ven-

triculi quarti geben (Tafel XIV, Fig. 12, 8.) Auch in Cottus quadricornis

gehen mehrere getrennte Centralfasern ùber den Rand der Rautengrube

und begeben sich, obne sich zu einem gemeinschaftlichen Stamm zu verei-

nigen, zu der hintern und mittlern Partie des Gehôrsackes, ihn umstriekend,

wàhrend der Trigeminus mit einem zurùcklaufenden Zweige die vordere

Partie des Gehôrsackes versorgt. (Tafel VII, Fig. 3, 8, 5
S
). Auch in Cypri-

nus idus sah ich gesonderte kurze Stàmmchen zum Gehôrsack gehen und

denselben mit ihren Zerâstelungen umhùllen (Tafel IX, Fig, 5, s). In an-

dern Fischen aber vereinigen sich die Gentralenden erst zu einem kurzen

Stamm, ehe sie sich um den Gehôrknochen verzweigen; so sah ich es in

Lota vulgaris (Tafel XII, Fig. 9, s), Salmo trutta, Cyclopterus lumpus (Taf.

VIII, Fig. k, s). Diesî Stàmmchen ist gemeiniglich weich nnd sehr leicht

zerreissbar, so "wie auch das Gewebe der feinen Aestchen eine àusserst zarte,

fast schleimige Nervenhaut im Horsack bildet, und ich halte daher die

Behauptung Desmoulins 6
) dass der Acusticus der Fische viel fester von

Gewebe sei, als in andern Thieren, nicht fur ùberall passend. Nach Des-

moulins 7
) unterscheiden sich die Gentralenden des Acusticus vom Weiss

des Nerven selbst und des Marks durch eine Perlmutterfarbe und dringen

nicht nur nicht in das verlângerte Mark ein, legen sich an dasselbe nur

an, sondern haben nicht einmal mit dem Nerven selbst Gontinuitàt, sind

Mém. des sav. étrang. T. V. 51
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an dessen Fasern nur angeheftet. Ueberall ist der N. auditorius ein sehr

kurzer Nerv, denn der Gehôrsack liegt dem verlàngerten Mark sehr nahe.

In Acipenser sturio entspringt der Hôrnerv etwas hinter und unter den

Gentralenden des Trigeminus; vom letzten Zweige dièses letztern (vora

Opercularis) tritt ein feiner Ast zum Acusticus; dieser (der Acusticus) ist

hier etwas stàrker als der Opticus und theilt sich in zwei Hauptàste, welche

in viele kleinere zertheilt sich zu den Ampullen und zum Steinsack bege-

ben.
8
) Der Hôrnerv vom Gadus callarias hat nach St'annius 9

) 5 ziem-

lieh starke Wurzeln, welche sich an der untern Begrenzung der obern

Seitenfascikel der Medulla oblongata unter und hinter den Wurzeln des

Trigeminus inseriren; die vorderste ist die stàrkste und fur die Ampullen

des vordern und âussern halbcirkelfôrmigen Kanals bestimmt; 3 Wurzeln

begeben sich abwarts zum Sack des grossen Gehôrsteins; die hintere Wur-

zel geht zu den Ampullen des hintern und des àussern halbcirkelfôrmigen

Kanals. Mir schien der Acusticus von Gadus callarias mit dem Facialis

zusammen einen seitîichen Knoten zu bilden, der nach aussen in 2 Aeste,

nach dem Gehôrsack zu aber in mehrere Aeste auseinander geht. (Tafel V,

Fig. 6, 7, s). Treviranus 10
) und E. H. Weber 11

) nehmen noch einen

iV. acusticus accessorius an. Wàhrend nach Ersterem der Acusticus gewôhn-

lich zum Vorhof und zu den Ampullen des vordern und âussern Bogengan-

ges geht,, versorgt ein anderer Nerv [Acusticus accessorius), der bald vom

Trigeminus entspringt, bald dem Facialis oder Glossopharyngeus entspricht,

oder ein Zweig des Vagus ist, den Steinsack und die Ampulle des hintern

Bogenganges. Nach Letzterem entspringt der Acusticus accessorius in den

Rochen gesondert vom Gehirn selbst. Ich halte die Annahme eines Acusticus

accessorius nicht fur nôthig, da die Gentralenden des Acusticus sich ohnehin

zuwcilen gar nicht zu einem einzigen Stamme, sondern erst in der Nerven-

haut zu einem Plexus verbinden; doch mag allerdings unter diesen Theilen

des Acusticus sich einer oder der andere zuweilen selbststandiger darstellen.
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1) Physiologie II, 1. §. 500, S. 139. — 2
) Disquisitio anat. de auditu et olfaetu. Ticin. et

Mediol. 1789. — 3
)

6
)

7
) Anat. des Sjst. nerv. II, 421, 422. — 4

) De Syst. nerv. pisc.

p. 19. — 5
) Serres Anat. comp. I, 428, PI. XII, Fig. 236, N. 8. — 8

) Stannius Symb.

ad anat. pisc. p. 21, 22. — 9
) Mûller's Arch. 1842, S. 3ol. — 1°) Die Erschein. und

Gesetze des org. Leb. II, 1, S. 109. — ll
)
De aure et auditu. Lips. 1820, p. 33, 101.

S- 91-

Der Facialis ist in manchen- Species der Fische zwar ein gesondertes

und von andern zu unterscheidendes Nervenpaar, doch in weit mehreren

Species ist er entweder gar nicht zu erkennen, oder nur ein Zweig eines

andern Nerven, entweder des Acusticus oder des Trigeminus. J. Millier 1

)

spricht ihn ùberhaupt den Fischen ab. Leuret 2

) gesteht, ihn nicht ge-

horig erkannt und verfolgt zu haben. Desmoulins 8
) vergleicht ihn in

seinem Verhàltniss zum Acusticus mit der Portio minor zur Portio major

des Trigeminus. In Gadus callarias schien er mir mit dem Acusticus zu

einem Knoten zusammen zu gehen (§. 90, Tafel V, Fig. 6, 10, 7, s). Wie

schwer es sei, hier die Wahrheit zu finden, ergibt sich aus der verschiede-

nen Ansicht liber einen und denselben Fisch: im Hecht soll er nach Tre-

viranus 4
) (so wie im Aal, im Wels und in der Quappe) ein gesonderter

Nerv sein, der gemeinschaftlich mit dem Acusticus die Steinsàcke und halb-

cirkelformigen Ganàle mit Zweigen versorgt, nach Schlemm und d'Alton 5

)

aber repràsentirt er im Hecht nur den N. buccalis Trigemini. v. Baer 6

)

hielt ihn mit Serres im Stor fur einen eignen Nerv, H. Stannius in

demselben Fisch fur den Opercularis Trigemini. Scarpa 7
) nahm den Fa-

cialis der Fische immer fur einen Zweig des Trigeminus, so fand ich es in

Cyprinus idus und in Pleuronectus flesus. Fur den Opercularis Trigemini

sahen ihn an: Buchner 8

)
(bei den Cyprinusarten) , H. Stannius 9

)
(bei

den Knochenfischen und in Acipenser sturio), Valentin 10
)

(in den Kno-

chenfischen). Stannius fûhrt bei dieser Gelegenheit an, der Facialis (Oper-

cularis) der Fische scheine von Anfang nur motorische Fasern zu besitzen,

sehr bald aber mischen sich ihm gangliôse (sensorielle) Fasern hinzu und
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aile einigen sich zu schnell dem Trigeminus, um fur ein eignes Paar ge-

halten zu werden. Keine Spur des Facialis habe ich auffinden kônnen in

Cotlus scorpius, Cottus quadricornis , Cyclopterus lumpus und Blennius vivi-

parus. In Lota vulgaris aber biegt sich ein ziemlich starker Nerv uni das

vordere Ende des Steinsacks nach aussen herum, der zwar dem Trigeminus

anliegt, aber doch einen verschiedenen Ursprung zu haben scheint, diesen

halte ich fur den Facialis (Tafel XII, Fig. 10, 7). Ganz gesondert und

selbststândig bildet ihn Grant n
) beim Barsch ab, wo seine vornehmsten

Zweige sich auf dem hintersten Theil des Gesichts und Halses verbreiten.

Serres 12
) sah ihn als selbststândig und gesondert an in Raja clavata, Squa-

lus carcharias und Acipenser sturio. In Lucioperca sandra zweifle ich nicht,

dass er ein eismes Paar ausmacht, man sieht ihn hier vor dem Acuslicus

und noch entfernt vom Trigeminus an den Limbus venlriculi quarti treten.

(Tafel XIII, Fig. 3, 7). Auch in Petromyzon Jluviatilis (Stannius sagt, dass

der Facialis nur in den Petromyzonten und den Myxinoiden ein gesonder-

tes Paar sei) schien er nicht bloss ein Bestandtheil eines andern Nerven zu

sein, seine feinen, zahlreichen Central fasern begeben sich zwischen Trigemi-

nus nnd Acuslicus zum Rande der 4teQ Hôhle (Tafel XIV, Fig. 12, 7)-

Schlemm und d'Alton 13
) beschreiben seinen Verlauf in den Petromyzon-

ten also: „der Facialis geht durch die Gehôrkapsel aus dem Schàdel. Er

theilt sich, eine làngere Anschwellung bildend, dicht vor der Gehôrkapsel

in einen vordern und hintern Ast. Der vordere geht unier dem Augapfel

nach vorn und aussen, ist hier bandartig, platt und bildet durch seine Fâ-

den ein eigenthùmliches Geflecht; noch in der Orbita vereinigen sich dièse

Fâden wieder und erscheinen abermals als einfacher Nerv. Er geht unter

der Haut zur Seite des Os nasale und Vomer, am âussern Rande der Sehne

des Schwimmmuskels, zwischen dem l sten und 2ten Ast des Trigeminus

und unter ihm zur Haut der Lippe, der Nerv verbreitet sich nicht im

Seitenmuskel. Der hintere Ast des Facialis macht einen grossen Bogen,
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um die knorplige Gehôrkapsel rùckwârts gehend, verbindet sich hinter die-

ser mit dem Vagus und Glossopharyngeus oder Hypoglossus oder dem Ner-

ven welcher sich zum ersten Kiemensacke begibt. Aus dern àussern Um-
fange der Schlinge entspringt ein kleiner Ast, der im obern Theil der Sei-

tenmuskeln sich verbreitet. Aus der Verbindung des Facialis mit dem Va-

gus entsteht der Seitennerv, JS. lateralis."

*) Handb. d. Physiol. I, 771. — 2
) Anat. comp. du Syst. n. p. 76. — 3

) Anat. des Syst.

nerv. II, 452. — 4
) Biologie I, 27S, VI, 532. — 5

) Mùller's Arch. 1857, V, p. LXXIX.
— 6

) Zweiter Bericht v. d. Kôn. anat. Anst. zu Kônigsb. S. 2o. — 7
) Disq. anat. de au-

ditu et olfactu. Sect. I, Cap. II, §. 18. — 8
) Valentiu's Repert. III, 1, S. 92. — 9

)

Symbolae p. 19 — 21. — U) Sômmerring's Hirn- und Nervenlehre. Lpz. 1841, S. S0.

— il) Umrisse III, 275, Fig. 98, l. — i 2
) Anat. comp. du cerv. I, 576, 441, PI. V, Fig.

148, N. 7. Fig. 142, N. 8. PI. XII, Fig. 253, N. 2. — * 3
) Mùller's Archiv 1858, III,

268, 269, 1840, I, 10.

§ 92.

Der Abduceus ist in den Fischen ein unbestàndiger Nerv. Stannius 1

)

sagt von ihm: Nervus omnium tenuissimus, e basi medullae oblongalae pone

nervum quintum et n. acusticum originem repetens. Hier entspringt er meist

mit 2 Centralenden ,
geht bei Acipenser sturio in einen sehr engen Knor-

pelcanal, wo er zusammen mit dem Ramus ophthalmico - nasalis Trigemini

verlauft, bis er in der Orbita sich zum Musculus reclus externus begibt.

Schlemm und d
JAlton 2

) vermissten ihn in den Petromyzonten und in

den Cyprinen, Desmoulins 3
) aber bildet ihn an Petromyzon marinas ab.

In den Knochenfischen ist er nach Valent in
4

)
gesondert vorhanden, hait

sich aber in einem Theil seines Verlaufs an einen grôssern Ast des Trige-

minus. In Gadus callarias entspringt er nach Stannius 5
) mit 2 Wurzeln

aus den untern Pyramiden, verlauft zur Seite des Lobus inferior schràg vor

wârts, auswàrts und abwârts, legt sich an die Innenseite des Ganglion Tri-

gemini dicht an und begibt sich ausserhalb der Schàdelhôhle, in zahlreiche,

hellgraue Fasern zerspaîten, an den Musculus reclus internus. Ich sah ihn
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in Muraena anguilla aïs einen sehr feinen Faden beinahe im rechten Winkel

von der untern Flâche des verlangerten Markes hinter den Lobi injeriores

abgehen und hier seine Centralenden sehr nah aneinandei'. (Tafel VII, Fig.

8, e). In Cyclopterus lumpus sieht man hinter dem Trigeminus, von die-

sem unterschieden , ein oder ein Paar feine Faden von der untern Flàche

des verlangerten Marks abgehen (Tafel VIII, Fig. 6, 6). Vergl. Desmou-

lins 6
). In Cottus scorpius verlauft neben dem Saccus vasculosus an den

untern Lappen ein feiner Nerv, der hinter denselben aus der Vertiefung

vor den untern Pyramiden hervorzukommen scheint. (Tafel VI, Fig. 5, «).

Gottsche 7
) aber sah ihn in diesem Fisch mit 2 Wurzeln aus den untern

Pyramiden selbst entstehen, die eine halbe Linie Zwischenraum zwischen

sich hatten. lm Hecht haben ihn Schlemm und d'Alton 8

)
in der Hôhle

seines Muskels versteckt gesehen und als aus den untern Pyramiden Za-

gorsky 9
) und Serres 10

)
abgebildet. Ausserhalb der untern Pyramiden

aber noch immer von der untern Flàche der Medulla oblongala soll er naeh

Desmoulins herkommen in Muraena conger, Raja rubus, Petromyzon ma-

rinus, Trigla lyra, Gadiis morrhua, Gadus merlangus.

J) Symbclae p. 21. — 2
) Mùller's Archiv 1838, III, 268. — 3

) Anat. des Syst. nerv. Atlas

Pi. VI, Fig. 1, vi. — 4
) Sômmerring's Hirn- und Nervenl. S. 49. — 5

) Mùller's Ar-

chiv 1842, S. 341. — 6
) PI. VIII, Fig. 1, vi. — T

) Mùller's Archiv 1835, V, 477. —
8
) Mùller's Archiv 1837, V, p. LXXIX. — 9

) De syst. nerv. pisc. p. 19. Tab. I, Fig

I und III, 6. — i») Anat. comp. du cerv. PI. X, Fig. 217, b.

$. 93.

Der Trigeminus der Fische ist sehr oft ihr stârkster, âstereichster und

wichtigster Nerv, welcher mit dem Vagus ihre eigenthùmliche Natur am

meisten charakterisirt. Er ist daher einer genauern Zergliederung beson-

ders werth und ich werde hier erst von seinen Gentralenden, dann von

der Vereinigung derselben zu einem Knoten oder Geflecht und endlich Ei-

niges von seinen Veràstelungen an Kopf und Rumpf handeln.
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Was die Gentralenden des Trigeminus belrifft, so verhàlt er sich darin

stets wie ein Rùckenmarksnerv, dass er immer obère und untere Gentral-

enden hat, nur gehen dièse in der Regel tiefer in die Masse der Central-

organe ein, tragen mehr zu ihrer Markbildung bei, als es bei dcn eigent-

lichen Rùckenmarksnerven der Fall ist. Doch ist ein solches Verbàltniss

zur Medulla oblongata freilicb nicbt ùberall vorbanden. So sind bei Salmo

eperlano-marinus, Salmo trutta, Pleuronectes Jlesus, Cottûs quadricornis und

Cottus scorpius die Gentralenden schwach, fein und durch ihr Zutreten

kann die Masse des verlàngerten Marks eben nicht sehr verstàrkt werden,

ist scbon an sich dick genug, wo die Gentralenden binzukommen. Beson-

ders aber sind die Gentralenden des Trigeminus nicbt nur schwach, son-

dern aucb vereinzelt und wenig zablreich in Cyclopterus lumpus (Taf. VIII,

Fig. 6, 5); schwach sind sie nach Desmoulins 1

) auch in Muraena conger.

Sie môgen aber noch so schwach sein, so lassen sie sich doch nimmer in

obère und untere scheiden und vereinigen sich immer in der Gegend der

Seitenarme des Cerebellums (§. 37) und der hintern Partie der Lobi inje-

riores und Lobi optici mit dem verlàngerten Mark. Leur et 2
) sagt, das

obère Centralende des Trigeminus habe immer seinen Ursprung in dem

Lobus Trigemini (dieser fehlt aber doch zuweilen), das untere Centralende

aber in der untern Flàche des verlàngerten Marks, wo das redite auf das

linke trifft und beide eine Art von Gommissur oder Schlinge bilden, gerade

an dem Ort, wo in den hôhern Thieren die Pyramidalfasern sich kreuzen.

In Gadus callarias sah ich 3 obère Bùndel von Centralfasern, zwei Bùndel

gehen unter dem Seitenarm des Cerebellums nach dem vordern Rande der

Rautengrube (Tafel V, Fig. 9, 5'), das dritte Bùndel kommt zwischen den

beiden ersten vor dem Seitenarm des Cerebellums hervor und môchte fast

mit der Portio minor Trigemini in den hôhern Thieren zu vergleichen sein,

indem es sich um die andern Bùndel herumschlingt (Tafel V, Fig. 9, 6
2
).

Die untern Bùndel der Gentralenden des Trigeminus gehen mit denen des
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Facialis {%. 91) an die untere Seite des weissen Seitenstranges (Tafel V,

Fig. 8, 10, o). Aehnlich verhalten sich die Gentralenden des Trigeminus

in Lota vulgaris (Tafel XII, Fig. 6, 10, s). Bei Gasterosteus aculeatus ver-

stecken sich ebenfalls die starken Gentralenden unter den Seitenarmen des

Cerebellums, sind mit denselben durch die Membranen innig verbunden und

begeben sich zum verlàngerten Mark nach hinten. In Lucioperca sandra

geht das obère sehr dicke Gentralende kaum zerfasert in dem Raum zwi-

schen Cerebellum und Lobi optici an das verlàngerte Mark (Tafel XIII, Fig.

3, 5). In Cyprinus idus gehn die obern Bùndel der Gentralfasern unter

dem hier merklich angeschwollnen Seitenarm des Cerebellums nach oben,

etwas weiter nach hinten als die untern Bùndel mit dem Facialis an die

untere und âussere Partie des verlàngerten Marks (Tafel IX, Fig. 5, 5).

In Cyprinus tinca bildet das Gentralende eine breite Markplatte, die sich

seitlich an das verlàngerte Mark anlegt und die gerade Richtung von vorn

nach hinten hat. (Tafel X, Fig, k, 6, 5). In Cobitis fossilis hat das obère

Gentralende einen langen Verlauf, man kann es von der vordern Partie

des Cerebellums , wo es sich an das verlàngerte Mark anlegt, bis zum hin-

ter dem Cerebellum befindlichen Trigeminuslappen verfolgen. (Tafel XI,

Fig. k, 5). In Cottus scorpius sind die Gentralfasern mehr als in andern

Fischen parallel, zugleich fein und theils nach oben, theils nach unten an

die Medulla oblongala gehend; da wo sie sich mit der untern Flàche der-

selben verbinden, bildet ihre Anheftungslinie kleine Zacken (Tafel VI, Fig.

3, 5, s). In Cottus quadricornis sah ich nur 3 Centralenden, 2 obère und

ein unteres (Tafel VIT, Fig. 3, 5
1

, 5
2
, 5

8
). In Blennius viviparus dagegen

gibt es sehr zahlreiche und starke, theils obère, theils untere Gentralfasern,

von denen letztere sich mit dem Facialis und Glossopharyngeus vereinigen.

(Tafel XIV, Fig. 6, 5). Im Stôr beschreibt Stannius 3
) fùnf Wurzeln, die

erste hat ausser ihrer Theilnahme an dem Gasserschen Knoten noch ihr

Ganglion, die 3te und 5te Wurzel verhalten sich gleich einer Portio minor
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nnd die 4'e ertheilt einen Faden an den Hôrnerven. Die erste, zweite und

vierte Wurzel bilden das Ganglion Gasseri: der Nerv ist zur Seite und hin-

ter dem kleinen Hirn sichtbar; den Ursprung nimmt er meist aus den

hintern Pyramiden des verlângerten Marks. Bei den Petromyzonten gehn

nach Schlemm und d'Alton 4
) zwei Wurzeln an die àussere Seite des

verlângerten Marks, die eine nach oben, die andere nach unten. Bei Cy-

prinus barbus inserirt sich, wie Bùchner 5

)
es beschreibt „die vordere (un-

tere) Wurzel nah dem àussern Rande der vordern Pyramiden, da wo dièse

sich nach aussen wenden, um sich zu den Thalami oplici (Lobi optici) zu

begeben; ihre Faden gehen dann innerhalb des centralen Nervensystems

hinter dem untern Bùndel der vordern Pyramiden. Die hintere (obère)

weit stârkere Wurzel inserirt sich weiter nach hinten und oben, der Basis

des kleinen Gehirns gegenùber; ihre Fasern erstrecken sich làngs der Wan-

dung des '4ten Ventrikels zu dem obern Bùndel der hintern Pyramiden."

Dièses Verbalten des obern Gentralendes vom Trigeminns hat Rolando")

beim Squahts glaucus deutlich dargestellt, er bedient sich der Worte: per

conseguenza si vede che nei Çpuali corne nei mammiferi le radici del nervo

del quinto pajo vengono quasi del midollo spinale e s'inalzano fra i pedun-

coli inferiori del cervelelto. Gleiche Herleitung des Ursprungs vom Trige-

minus hat Des moulins 7

)
bei Raja und Gadus Iota, und Zagorsky 8

) bei

Esox lucius durchgefùhrt. Wenn aber E. H. Weber 9
) im Wels und Kar-

pfen den Tngeminus vom kleinen Hirn herleitet, so môchte diess, wenig-

stens fur die bei weitem grôsste Zabi der Centralfasern unrichtig sein.

Gottsche 10
) leitet den Ursprung aus der Schleife Reils her, gibt aber zu,

dass einzelne Wurzeln sich bis hinter die vierte Hohle verfolgen lassen.

*) Anat. des Sjst. nerv. PI. XII, Fig. i u. 2. v. — 2
) Anat. comp. du Syst. nerv. p. 73. —

8
) Sjmb. p. 10. — Valentins Ausg. von Sômmerrings Hirn- und Nervenlehre S. 49.

— 4
) Mùller's Arch. 1838,111, 266. — 5

) Valentin's Repert. III, 1, S. 87. — 6
) Del

cervelelto p. 392, Tav. II, Fig. 6, v . 5. — Recherches anat. sur la moelle allongée. Vol.

XXIX, Tab. III, IV, VIII, IX. — 7
) Anat. des Sjst. nerv. I, 130 - 132, II, 339. - «)

Mém. des sav. ètrang. T. V. 32
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De Syst. nerv. pisc. p. 16, 17. — 9
) Meckel's Archiv 1827, II, 303, 306. Fig. 23, 7, Fig.

26, 9. — 1°) Mùller's Arch. 1838,. V, 477.

S- M.

Sehr verschieden ist nun das Verhalten der von den Centralorganen

abgehenden Wurzeln des fùnften Nervenpaares. Sie bilden entweder einen

Knoten, oder ein Gefleeht, oder es làsst sich auch keins von beiden erken-

nennen und es sammeln sieh die obern und untern Centralfasern erst zu

einem Stamm und geben dann wieder obne merkliche Anschwellung in

Aeste auseinander. Diess letztere Verhalten mag wobl das seltenste sein, icb

glaube es aber in Cottus scorpius gesehen zu haben, wo ich weder Gefleeht

nocb Knoten fand, sondern die parallelen Gentralenden zu einem Stamm

zusammentreten, der sich spàter erst veràstelt (Tafel VI, Fig. 3, 5, s*) In

Cottus quadricornis schwillt jedes Ceniralende bald nach seinem Abgange

vom verlângerten Mark betràehtlich an; hier ist kein ^emeinschaftliciier

Knoten, sondern jederseits bilden die zusamrnenkommenden Centralenden

ein Gefleeht (Tafel VII, Fig. 3, s)- In Blennius viviparus neigen sich die

Gentralenden auch zu einem Plexus einandçr zu, es haben aber einzelne

derselben separate Knoten (Tafel XIV, Fig. 6, 5). In Cyclopterus lumpus

existirt nur ein schwaches Gefleeht, gar kein Knoten, weder ein gemein-

schaftlicher, noch besonderer (Tafel VIII, Fig. 6, 5). In Lota vulgaris ist

die durch die Vereinigung der Gentralenden vom Trigeminus entstehende

Markansammlung innerhalb des Schàdels neben den Lobi optici sehr be-

tràehtlich, sie bildet nach oben zu deutlich ein starkes Gefleeht, nnten sieht

man aber auch einen grossen Knoten ; es erscheint dièse Markmasse fast

wie ein besonderes Centralorgan (Tafel XII, Fig. 6, 10, 5). In Cobitis Jbs-

silis sieht man neben den Lobi optici einen langen starken Knoten des Tri-

geminus (Tafel XI, Fig. k, 5). In Gadus callariai formiren die zusammen-

laufenden Gentralenden des Trigeminus neben den Lobi optici ein starkes

Gefleeht, welches durch die Dura mater zusammengehalten wird: einen
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Knoten habe ich hier ni< ht gesehen (Tafel V, Fig. 8, 5). In Muraena an-

gui/la sah ich den Trigeminus ausserhalb der Schâdclhôhle einen sehr

grossen, platten, fast halbmondfôrmigen Knoten bilden, dessen Gonvexitât

nach unten, dessen Concavitât nach ohen gerkhtet ist; er ist hier mit ei-

ner diehten, i'esten, schwarz punktirten Membram (die nur die Pia mater

zu sein scheint) bekleidet, mit vielen Blutgefàssen versehen und fest an die

Knoehensubstanz geheftet. IXach Desmoulins 1

)
sind zuweilen aile senso-

riellen Partien des Trigeminus in Knoten angeschwollen, wâhrend die mo-

torischen ohne Knoten verlaufen. In Lopkius piscatorius hat der Trigemi-

nus einen einzigen grossen Knoten, der beinah zwei Drittheile des Volu-

mens aller ùbrigen Gentralgebilde des Kopfes ausmacht.

1) Anat. des Sjst. nerv. II, 5o9, 560. (p. 368 heisst es vom Knoten des Trigeminus im Lo-

phius piscatorius: „le ganglion égale en volume près de la moitié de tout l'encéphale."

%. 95.

Die Veràstelungen des Trigeminus haben viel Abweichendes von denje-

nigen bei allen andern Nerven. Bei keinem Nerven sonst im Fischkorper

ùbertrifFt die Nervenmasse der Aeste so sehr diejenige der Gentralenden

als im Trigeminus, so dass. man sich genôthigt sieht, in den Aesten zusam-

mengenommen weit mehr Fasern anzunehmen, als zum Gentralorgan tre-

ten, was freilieh aucb schon bei den Rùckenmarksnerven statuirt werden

muss, sei das Verhàltniss auch nieh't so aufFallend, und was auch am Trige-

minus gar nicht in allen Fischen so ist. Am auffallendsten war es mir in

Gadus callanas (Tafel V, Fig. 8) und in Lota vulgaris (Tafel XII, Fig. 6,

10). Ferner ist die Richtung der Aeste in keinem andern Nerven oft sô

entgegengesetzt als im Trigeminus, indem eine Partie der Aeste vom Kno-

ten oder Geflecht aus geradezu nach hinten, die andere Partie nach vorn

verlâuft. Dann ist der Trigeminus auch darin sehr ausgezeichnet, dass seine

Aeste nicht nur zahlreicher sind als kaum in irgend einem andern Nerven-
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paar, den Vagus ausgenommen , sondern auch sehr verschiedenartige Theile

versorgen, auch dem Rumpf noch Fasern abgeben; er schickt zu Muskeln,

zu Sinnesorganen, zu den Zàhnen, zum Schlunde, zum Kiemendeckel , zu

den elektrischen Organen, zur Haut, zur Seitenlinie starke Faserungen.

Endlich geht er mannigfaltige Verbindungen mit andern Nerven ein, be-

sonders mit dem Vagus, Glossopharyngeus , Acusticus , Accessorius , Facialis

und dem Sympathicus, ist also ein Nerv, der den mannigfaltigsten Functio-

nen einen gemeinschaftlicben Nervenweg bahnt, docb scbeint immer das

sensorielle und subjective Moment vorzuherrschen und es mochten sich die-

jenigen Faserungen, welche zu Muskeln gehen, in der Folge vielleicht als

ein besonderes Nervenpaar nachweisen lassen. — Rapp ') spricht dem

Trigeminus der Fische allen Zusammenhang mit der Zunge ab. Die zahl-

reichsten Veràstelungen haben die Knochenfische. Desmoulins a
j zahlt

hier 6 Aeste: 1, den Ophthalmicus, 2, Maxillaris superior, 3, Maxillaris in-

Jerior, k, den Sphenopa/atinus, 5, den Opercularis und 6, den Pterygo dor-

salis. Die 3 ersten und der fùnfte Ast (Ophthalmicus, Maxillaris superior

und infenior und Opercularis) werden von Bùchner 3
) an den Barben und

Karpfen ebenso benannt und beschrieben, ausserdem hier aber nur noch

ein Ast, der Recurrens Trigemini erwàhnt, welcher wohl mit dem Ptery-

go-dorsalis Desmoulins ein und derselbe sein môchte. Von diesem gehn

zuweilen Faserungen mit denen des Vagus zum Seitenliniennerven (N. la-

teralis) ab. *) Nach Swan 5

)
gibt bei Gadus morrhua ein mit dem Vagus

communicirender Ast des Trigeminus (also wahrscheinlich der Recurrens)

2 Rumpfnerven ab, wovon der eine am Rùcken
v
iiber der Wirbelsâule), an

der Basis der Flossen, der andere an der Bauchseite des Schwanzes bis zur

Schwanzflosse hingeht; beide verbinden sich mit den Spinalnerven, der

eine mit den aufwàrts steigenden, der andere mit dem abwàrts steigenden

Aesten. Dieser sechste Ast (Pterygo - dorsalis , Recurreus) wird nach Des-

moulins 6
), wenn er die Schàdelhohle durchbohrt bat, Hautnerv, versorgt
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die Flossen, bei Gadus und Silurus aueh den Seitenliniennerv und vertheilt

sich an viele Muskel des Rumpfs. Der Recurrens Trigemini der Fische hat

nach Valentin 7

)
das Eigenthùmliche, dass er in der Mittellinie des Kôr-

pers Anastomosen bildet. Der vierte (Sphenopalalinus) verhalt sieh in den

Cyprinus-Arten nach Desmoulins 8
)

so merkwùrdig, dass er kcin Analo-

gon hat; die Centralenden dièses Astes gehen zwar auf das verlàngerte

Mark zu, vereinigen sich aber nicht mit demselben, sondern biegen sich

ganz nah an demselben nach hinten zurûckj verlaufen dann spindelformig

von beiden Seiten parai lel und sich verschmàlernd unter dem Ganglion

des Vagus nach der untern Wurzel des ersten Gervicalnerven, mit welchcr

sie verschmelzen oder vielmehr dieselbe ganz allein darstellen. Etwas vor

dieser Anastomose communicirt diess Gentralende der einen Seite mit dem

der andern Seite durch eine Quércommissur, die etwas dùnner ist als die

Centralenden selbst, mit dem verlàngerten Mark nicht verbunden oder ver-

wachsen ist und hinter den untern Lappen liegt. Ich sah in Gadus calla-

rlas aus dem Plexus, der die Stelle des Ganglion Gasseri vertritt, sechs

starke Aeste hervortreten : den Ophthalmicus fVillisii, den Maxillaris supe-

rior, inferior , den Opercularis, noch einen Ast, dessen peripherische Aus-

breitung ich nicht weiss und ganz nach hinten den Recurrens, welcher 6

Zweige darbot. (Tafel V, Fig. 8, 5). Stannius 9

) aber beschreibt am

Dorsch folgende Aeste: 1, R. ophthalmicus, 2, Maxillaris superior, 3, R. ca-

nalis mucosi, k, Maxillaris inferior, 5, Opercularis, G, zwischen Opercularis

und Ophthalmicus noch 3 isolirt aus dem Ganglion Gasseri entspringende

Zweige, 7, Ramus pterygo-palatinus und 8, R. lateralis. Letzterer entspringt

mit 2 Wurzeln aus dem Ganglion, die stàrkere kômmt aus dessen àusserem

Theil, die dùnnere aus seiner grauen Masse. Die diinnere Wurzel kreuzt

sich mit den nach vorn gerichteten Wurzeln des Trigeminus. Ausserhalb

der Schàdelhohle theilt sich der Lateralis in 2 Aeste, welche erst die Aus-

senflàche des Kopfs versehen, dann wieder zusammentreten, den R, dorsa-
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lis abgeben, welcher die Ruckenflosse und Flossenmuskeln versorgt, hier-

auf als R ventralis anterior und posterior in der Haut sich verzweigen und

mit dem k^n
, 5ten , 6ten Spinalnerven communiciren. In Lota vulgaris (Ta-

fel XII, Fig. 6 und 10), wo der Trigeminus einen starken Knoten bildet,

gehen von diesem gerade nach vorn der Ophthalmicus , Maxillaris supenor

und infenor, nach hinten aber, in entgegengesetzter Ricbtung der Opercu-

laris und ein starker Hautast; dieser letzte geht erst aufwàrts und durch-

bolirt das Cranium oben neben dem Cerebellum , dann biegt er sich um

das Hinterhauptsbein abwârts und verbreitet sich, in viele Zweige zerfal-

lend, in der Haut; ich sah diesen den Schàdel oben durchbohrendt n Ast

auch in Cottus scorpius. An Acipenser sturio beschreibt Stannius 10
)

8

Aeste: 1, R. ophthalmico-nasalis, 2, infra-orbitalis , 3, Maxdlaris inferior , k,

R. in rostrum et tentacula abiens, 5, Maxillaris superior , in der Haut, den

Lippen und dem Gaumen sich verbreitend, dieser gibt einen Ramus recur-

rens ad N- glossopharyngeum, 6, R. palatinus, ein sehr dùnner Ast, 7, R. tempo-

rales très und 8, R. opercularis, dem Facialis der Sàugthiere zu vergleichen.

Es werden aber die temporales nicht fur eigne Aeste und somit nur 7 Aeste

gezàhlt. Der Ophthalmico-nasalis hat 2 Aeste, den nasofrontalis und den oph-

thalmicus. Der Infraorbitalis entspringt mit dem Maxillaris inferior aus ei-

nem gemeinschaftlichen Zweige, den die Fasern des 2ten und klen Central-

endes zusammensetzen; der Infraorbitalis kann auch exlernus roslri genannt

werden, denn er versorgt den Rùssel mit vielen Aesten. Der Maxillaris

inferior vertheilt sich an die faltige Haut des Apparatus palatino - maxilla-

ris
11

) und im Musc, constrictor oro; er ist dem 3ten Paar des Trigeminus

der vollkommnern Thiere zu vergleichen. Der Ramus ad rostrum et tentacula

kann auch internus roslri genannt werden, er bildet mit dem exlernus ein

Geflecht, hat viele Aeste, die sich meist nach dem Innern des Ilùssels und

an die Girrhen verbreiten. Der palatinus kreuzt den recurrens und bildet

mit demselben wohl auch ein Geflecht und entspringt aus dem Ganglion
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Gasseri. Die 3 temporales scheinen die Portio minor Trigemini zu reprà

sentiren. Der Opercularis wird grôsstentheils aus den Fasern des zweiten

Gentralendes gebildet, erhàlt aber auch Fasern aus der grëssern gangliôsen

Portion: er vertheilt sich an die Haut des Mundes, an die Lippen, an den

Kiemendeckel, besonders dessen Haut und Muskel, âûeh an die erste falsehe

Kieme: er ist mit dem Knoten des Glossopharyngeus und mit dem Vagus

durch Fasern verbunden, die theils von ihm ausgehen, theils zu ihm kom-

men. — In den Knorpelfischen gibt es nach Desmoulins 12
) nur k —- 5

Aeste. In Muraena anguilla konnte ich nur k Aeste auffinden, einen schwa-

chen zur Augenlibhle, den stârksten zur Oberkinnlade, einen starken zur

Unterkinnlade, und den eben so starken Recurrens. Bei den Raja - Arten

theilt sich nach Tre viranus 13
) der Trigeminus ausserhalb der Schâdel-

hôhle in k Aeste, von denen die beiden obersten dem Ophthalmicus Will.

entspivehen, der 3te dem Maxillaris superior und der 4 te dem Maxillaris

inferior. Von letzterem kommt ein Zweig, welcher das aus gallerthaltigen

Rôhren bestehende, eigenthiimliche, in einer sehnichten Kapsel eingeschlos-

sene Organ versorgt, das bei Raja rubus und bâtis an der Seite des Kor-

pers, neben dem àussern Rande des vordern Endes der Kiemen gelegen

ist und dessen Function man noch nicht kennt. Aehnliche, aber blâschen-

artige und nicht so abgeschlossene Organe werden auch bei Spualus aean-

thias vom kten Ast des Trigeminus versehen. In den Petromyzonlen gibt

es nach Schlemm und d'Alton 14
) nur drei Aeste, Ophthalmicus, Maxilla-

ris superior und Maxillaris inferior. Doch versorgt er hier auch ungewôhn-

licher Weise mehrere der Augenmuskeln.

*) Verrichtungen des Sten Nervenpaares §.7, S. 9. — 2
) Anat. des Syst. neiv. Il, 361—371.

3
) Valentin's Repert. III, 1. S. S7—89. - 4

) Mùller's A*rch. 1837, V, p. LXXVII.
5

) Ebend. p. LXXII. — 6
) Anat. des Syst. nerv. II, 369 — 371. — 7

) Sômmering's

Hiru- und Nervenl. S. 79. - 8
) Anat. des Syst. nerv. II, 363. PI. IX, Fig. 1. PI. X,

Fig. 2. — 9
) Mùller's Arch. 1842. S. 347, 3S8. — l0

) Symbolae ad anat. pisc. p. Il

bis 21. — J1
) J. Mùller's vergl. Anat. der Myxinoiden. I Th. Berlin 183o, p. 143 Tab.
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IX. — 12) Anat. des Sjst. nerv. II, 572 — 382. — l3
) Vermiscbte Schr. III, 142 - 144-

- i 4
) Miiller's Arch. 1838, III, 267. — 1840, I, 10.

%. 96.

Ueber den Trochlearis der Fische sind noch manche Zweifel zu lo-

sen Er ist fein, reisst bei der Untersuchung des Hirns gar leicht ab und

wird leicht ùbersehen, doch môchte er wohl nur wenig Fischen fehlen.

Seine Insertions stelle geben die Autoren zwischen Lobi optici und Cerebel-

lum an, z. B. Rolando 1

), Serres 2
),
Zagorsky 5

), H. Stannius 4
). Nach

Desmoulins 5
) sollen bei den Knochenfischen seine Gentralenden sich mit

der untern Flâche des Gentralnervenstammes vereinigen, wàhrend sie bei

den Knorpelfischen an die obère Flàche desselben sich begeben. Auch

Bue h ner 6
) lâsst den Trochlearis aus der Seitenflàche des centralen Ner-

vensystems, ganz nah dem àussern Rande der vordern Pyramiden und ùber

und vor der vordern Wurzel des Trigeminus entspringen und hait es fur

wahrscheinlich, dass er aus den vordern Pyramiden kommt. Nach Gu-

vier 7

) nimmt der Trochlearis von Perça Jluviatilis an der Seitenflàche des

verlàngerten Marks hinter den untern Lappen seinen Ursprung. D'Al-

ton 8
) làsst das Gentralende des Palheticus zwar nach oben, aber noch viel

weiter nach hinten, zwischen kleines Hirn und Trigeminuslappen gehen.

Es wâre gegen aile Analogie, wenn dieser Nerve, der in den hôhern Thier-

classen constant an der obern Flàche des Hirnstamms seine Gentralen-

den ausbreitet, diess in den Fischen an der untern Flàche des Hirnstam-

mes thun sollte. Ich habe diesen Nerven nur in 2 Fischen gesehen, in

Gadus callarias und in Petromyzon Jluviatilis: in beiden inserirte er sich

zwischen Lobi olfactorii und Loin optici an der obern Flàche des Central-

nervenstammes.. In Gadus callarias war er schr fein und die Ccntralenden

schienen in der Mitte zusammen zu treffen (Tafel V, Fig. 9 4). In Petro-

myzon Jluviatilis waren die Gentralenden nach Verhàltniss viel stàrker und

inserirten sich unmittelbar vor der Oeffnung des Trichters, welche hier
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zwischen den vordern zugespitzten Enden der Lobi optici hinter der sehr

grossen Zirbel zu sehen ist (Tafel XIV, Fig. 12, *)j Ich muss freilich zu-

geben, dass es ebenfalls gegen die Analogie streitet, dass der Trochlearis

der Fisrhe vor den Lobi oplici entspringen soll, da in den hôhern Thie-

ren die Gentralenden dieser Nerven hinter dem Vierhùgel zum Hirn-

stamm treten. Doch ware dièse Abweichung bei Weitem keine solche

Anomalie, als die Insertion an der untern Flache des Hirnstammes, - denn

viele Nerven der Fisehe entspringen entweder mehr naeh vorn oder mebr

naeh hinten als in andern Thierclassen. Jedenfalls ware ein Nerv, dessen

Gentralenden sicb zur untern Flache des Hirnstammes begeben, niebt fur

den Trochlearis anzuerkennen, weit eher ein solcher, dessen Wurzeln zwar

mehr naeh vorn aïs sonst, aber doch an der obern Flache des verlanger-

ten Marks sich inseriren. Naeh Valentin 9

)
ist dieser Nerv nur in den

Cycloslornen mit durchbohrtem Gaumen nicht gesonderten Ursprungs, ware

also hier gar kein eignes Nervenpaar und in der Pricke tritt er in seinem

fernern Verlauf mit dem Oculomolorius zu einem Stamm zusammen. In

Acipenser slurio gebt der Pathelicus aus einem tiber dem Loch des Seh-

nerven gelegenen Foramen in einen eignen Knorpelcanal zur obern Wand

der Augenhohle, verlàuft ûber dem Ophthalmicus Quinti und inserirt sicb

in den obern schiefen Augenmuskel. 10
) Der Trochlearis der Barsche gebt

mit dem Oculomolorius und Opticus nur durch die Haute hindurch, welche

die grosse OefFnung der Hirnschale naeh vorn verschliessen li
)

, dnrchbohrt

also keinen Knochen.

') Bei Squalus glaucus. Del Cervelletto Tav. II, Fig. 8, 4. — 2
) Bei Raja rubus. Anat.

comp. du cerveau. I, 348. PI. VI, Fig. 139. — 3
) De sjst. nerv. pisc p. 16. — 4) Sym-

bolae p. 9. Mùller's Arch. 1842, 340. — 5
) Anat. des syst. nerv. I, 341. — Meckel's

Areh. VII, S. S66, 2, S. S68, 10 - VIII, S 187, N. 13. — 6
) Valentin's Bepert. III,

1, S. 87. — 7
) Hist. nat. des poiss. PI. VI. — Rud. Wagner's Icônes zoot. Leipzig

1841. Tab. XXII, Fig. IV, 4. — 8
) Mùller's Archiv 1840. Tafel I. Fig. 3, iv. - 9

)

Sômmerring's Hirn- und NervenJehre. S. 47. Schlemni und d'Alton in Mùller's

Archiv 1850, S. 262. — l0)Stannius Sjmbolae, p. 9. — u
) Cuvier's Vorles. ùbers.

von Duvernoy, I, 600.

Mém. des sav. étrang. T. V. 53
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Der Oculomotorius der Fisehe hat seine Centralenden an der untera

Flkehe des Hirnstammes, wo er nach Zagorsky 1

)
hinter den untern Lap-

pen sich in die Mittelfurche des verlàngerten Markes inscriren soll; nach

Carus 2
) kann man die Faserung bis zu den hintern Knôtchen in der

Hôhle der Lobi optici verfolgen. Rolando 3
) bildet ihn bei Squalus glau-

cus ab und hiernach verbindet sich seine Faserung mit den untern Pyra-

miden, welche Verbindung von der hintern Partie der untera Lâppen be-

deckt ist. Bùchner 4

)
beschreibt den Oculomotorius von Cyprinus barbus,

carpio und Esox iueius also: »er kommt zwischen beiden Schenkeln der

Commissura ansulata hervor, vvird anfangs durch den Hinterrand der Lobi

mammillares {Lobi inferiores) bedeckt, verlàuft um dièse von binten nach

vox'n und hierauf an der Innenseite des Gasserschen Knotens, geht durch

die Ala parva ossis sphenoidei Cuv. durch ein eignes Loch, vertheilt sich in

die Augenmuskeln, anastomosirt dann mit einem Zweige des Ramus ophthal-

micus N. qiunli, schwillt hierauf sehr vvenig an und sendet nach der Ein-

trittsstelle des N. opticus und dicht bei den Gefàssen ein Fàdchen in den

Bulbus. Dièses begibt sich zweigespalten zwischen den beiden Blàttern der

Choroideu zur Iris.» Desmoulins s
j spricht den Fischen einen Giliarkno-

ten ab und sah nur in den Pleuronectes-Arten einen Faden des Oculomoto-

rius in den Bulbus eindringen. In den Petromyzonten ist diess Paar nach

Schlemm und d'Alton 6

)
nur seinem Ursprunge nach von dem Trochlea-

ris verschieden, geht mit demselben durch ein und dasselbe Loch; im wei-

tern Verlauf nach dem Auge hin sind beide Nerven so verbunden, dass

man sie nicht von einander unterscheiden kann. Der Oculomotorius ver-

theilt sich weniger an die Augenmuskeln als er sonst zu thun pflegt, er

versorgt nur den obern und innern geraden Augenmuskel, wàbrend der

Trigeminus den untern schiefen und geraden, so wie den àussern geraden

Augenmuskel mit Zwcigen versieht.
7

) Ich habe den Oculomotorius nicht
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bis zu den untern Pyramiden verfolgt, aber einen constanten Zusammen-

hang desselben mit der untern Flàehe des Substramen loborum opticorum

(§. 33 ' gesehen. In Gadus cal/arias sieht man 3 Wurzeln sich zu dieser

Markplatte begeben (Tafel V, Fig. 8, 9, 3). Stannius 8

)
beschreibt ihn an

diesem Fiscb so: er entspringt an der Commissura ansulata neben dem

Loche, kommt binter dem Lobas inferior hcrvor und scblâgt sicb ùber

diesem Lobus inferior aufvvarts. Er verlauft einwàrts von den Wurzeln

des Trigemùuis und legt sich innerhalb der Hirnbôble (Schàdelbôble) an

dièse Wurzeln an. ohne sicli mit ilinen zu verbinden. In der Augenhôble

theilt er sich in einen dùnnen innern und einen dickern àussern Ast. An

letztern legt sich ein sebr feiner, unmittelbar aus dem Ganglion Trigemini

kommender Zweid an. In Clupea sprattus umschliesst das Substramen lobo-

rum oplieorum vorn den Oculomotorius auf den untern Lappen. In Cy-

prinus idus scheint sich das Substramen loborum oplieorum nach binten zu

verdoppeln und mit dieser Vercioppelung hangt der Oculomotorius zusam-

men (Tafel IX, Fig. 6, 3). Man sieht diesen Nerven in Cottus scorpius zu

beiden Seiten der Lobi optici verlaufen (Tafel VI, Fig. 3, 3), in Cottus qua-

dricornis unter diesem Centralorgan hervorkommen (Tafel VII, Fig. 3, 3J.

Zuweilen ist er mit dem Opticus durch Zellgewebe verbunden, z. B. in

Pleuroneotes Jlesus (Tafel IV, Fig. 3, 3), meist aber von demselben getrennt.

In Acipenser sturio entspringt er mit einer Wurzel «in utroque latere baseos

encephali pone hypophysin» 9
). Einen Giliarnerven, der aus dem Oculomoto-

rius entsprânge, suchte Stannius hier vergeblich, in Cyclopterus lumpus

aber sah er sowohl das Ganglion ciliare, zu welchem ein Zweig des Augen-

muskelnerven verlauft, als auch einen aus dem Knoten nach dem Bulbus

ocu/i sich begebenden Giliarnerven 10
).

1) De Syst. nerv. pisc. p. 16. — 2
) Cilat aus Zagorsky ebend.— 3

) Del Ccrvelletto. Tav. II.

Fig. 7, N. 3 — 4
) Valentin's Reper.t. III, 1, S. 86. — 5

) Anat. des Syst. n. I, 336,340,

- 6
) Mùller's Arch. 1838, III, 266 — 7

) Mùller's Arch. 1840, I, 9-13. Taf. I, Fig.

9. — 8
) Mùller's Arch. 1842, S. 339, 340 — 9

) Symholae p. 9. — *
) Ebend. p, 9.

*
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%. 98.

Der Oplicus der Fische hat viel Eigenthùmliches. Den hauptsàchlieh-

sten Zusammenhang haben seine Central fasern mit den Lobi optici. Nach

Serres 1

)
lassen sich sogar aile einzelnen Marklagen dieser Lobi bis in die

Stamme der Sehnerven verfolgen und er erklârt sicb mit Bestimmtheit ge-

gen den allgemeinen Ursprung der Sehnerven aus den untern Lobi. 1m

Hecht entspringt naçh Zagorsky 2
) der Sehnerv mit vielen feinen Mark-

fasern von den Lobi optici. H. Stannius*) sagt vom Stôr: in Acipensere

nervi optici proveniunl e lobis oplicis et quidem tali modo, ut eorum initia

in superficie horum organorum, venlricidum cerebri anteriorem jornicis in-

star legentium, longe rétro ad limitem usque cerebelli prosequi liceat. Deut-

lichen Zusammenhang mit den Lobi opitci habe ich gesehen bei Lucioperca

sandra: hier sitzt auf jedem Centralende vor den Lobi optici ein weisses

ovales Markknopfcben auf (Tafel XIII, Fig. k, 5. a). Bei Cyprinus idus ma-

chen die Gcntralenden des Opticus seitlich naeh aussen eine Hervoi'ragunti

und erreichen gar nicht die Lobi injeriores (Tafel IX, Fig. 1, % }
.

Auch in Cyclopterus lumpus sah ich sie deutlich mit den Lobi optici in

Verbindung, und in Cottus scorpius gehen die Fasern in die Wànde der

Lobi optici ein (Tafel VI, Fig. 6, 2). Doeh nehmen die Sehlappen nicht aile

Fasern des Opticus auf; ich habe §. 28 schon angegeben, dass bei Belone

longirostris . Muraena anguilla und Cottus scorpius auch die Lobi injeriores

Fasern vom Sehnerven empfangen, diess findet ohne Zweifel noch bei vie-

len andern Fischen statt. In Gadus callarias gehen Gentralfasern des Op-

ticus auch zum Substramen loborum opticorum, ebenso auch in Gasterosleus

aculeatus. Nach Gottsche 4

)
haben auch einige Fasern vom Genti'alende

des Sehnerven Gontinuitàt mit den Hirnstammfaserungen und durch dièse

wohl auch mit dem Uiechnerven, mit welchem sie aber schwerlich unmit-

telbar vereinigt sein môchten. Anerkannt wird die Einigung mit der Com-

missura transversa Halleri {%. k8). Eine Verbindung mit den Lobi oifacto-
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ni erscheint mir zweifelhaft. Die Centralenden des Opticus pflegen platt.

oft bandartig zu sein; sie sind in Lucioperca sandra gereift, breiter als

die Stamme, lang, in Cyprinus idus und Cottus scorpius stark gefasert.

!) Anat. comp. du cerv. I, 307 - 310, II, 311. — 2
) De Syst. nerv. pisc. p. 13. — 3

) Sym-

bolae p 7. — 4
) Mùller's Archiv 1833, III, 292.

§. 99.

Nachdem die Gentralfasern des Sehnerven sich in einen Stamm verbun-

den haben, kreuzt sich fast bei aller» Fisohspecies der rechte mit dem lin-

ken Sehnerven so, dass die von den rechten Centralorganen kommenden

Fasern sich im linken Aug ausbreiten, die von den linken Centralorganen

im re< hten Aug. Die Kreuzung soll nach Leuret 1

)
in den Knochen-

fischen ohne Verbindung der Stamme, in den Knorpeltischen aber commis-

surenartig wie in den hôhern Wirbelthieren sein; diess ist gewiss zu ail-

gemein behauptet. Ob in dieser Kreuzung der rechte Sehnerv auf dem

linken aufliegt, oder umgekehrt der linke auf dem rechten, ist sehr unbe-

stàndig, soll nach Rudolphi 2

)
sogar in den einzelnen Exemplaren der

Fischspecies variiren. Ich sah den zum linken Aug gehenden auf dem

rechten aufliegen in Lota vulgaris . Gadus callarias (ebenso fand ihn Stan-

nius) 3
)

Salmo trutta, Cyclopterus lumpus (Zagorsky 4

)
sagt von diesem

Fisch, dass der rechte Sehnerv auf dem linken aufliegt, gleich wie bei Sal-

mo Wartmanm\ im Hecht aber lag der linke auf dem rechten); dagegen

befand sich der rechte ùber dem linken in Clupea sprattus, Lucioperca san~

dra, Cyprinus tinco, Cottus scorpius, Blennius viviparus , doch will ich nicht

behaupten dass diess bestàndig sei. In vielen Fischen ist die Kreuzung

vollstàndig und es hat der eine Stamm mit dem andern gar keine Commu-

nication, so dass man sie voneinander abheben kann, ohne auch nur eine

Faser zu zerreissen z. B. in Lota vulgaris, nach Stannius 5

)
auch in Ga-

dus callarias. Doch zuweilen findet auch eine Vermisclmng der Fasern in
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der Kreuzungsstelle statt, so in den Plagioslomen 6
). H. Stannius 7

)
be-

schreibt bei Acipenser sturio nur eine Commissur der beiden optischen Ner-

ven. durch welehe an der basis cerebri beide Stàmme mit einander verbun-

den werden, er sagt von dieser Commissur: videntur in hac commissura

Jlbrae nerveae e latere dextro ni sinistrum abire et vice versa, und fùgt hin-

zu, dass in den Knorpelfischen die Kreuzung zuweilen bei weitem nicht so

vollkommen gefunden wird, als in den Knochenfischen. Bei mehreren Fi-

schen spaltet sich der Nerv des linken Auges und làsst durch dièse Spalte

den Nerven des recliten Auges durchgehen. 8
) Eine solche BescbafFenheit

baben nach mehreren S( hriftstellern
9
) die Sehnerven von Clupea harengus;

ich gestehe einen vollstàndigen Durehgang eines Stammes durch den an-

dern in diesem Fisch, so wie ich ihn als Stromling der Ostsee untersucht

habe, ni(ht gefunden zu haben; hier scheinen mir nur einige Faserungen

daj wo die beiden Nerven aufeinander liegen, sich gegenseitig zu kreuzen.

Gelâugnet hatte Peter Camper die Kreuzung an Gadus morrhua, aber

Prof. J. van der Hoven 10
j hat gezeigt, dass auch in diesem Fisch der

Sehnerv d<js linken Auges vom rechten Centralorgan herkommt und nm-

gekehrt. Zweifelhaft erscheint mir die Kreuzung in Muraena anguilla , in-

dem hier die Nerven eine gerade Richtung haben und man die abweichen-

de seitliche, zur Kreuzung nothige Richtung wenigstens nicht erkennen

kann. Nach Desmoulins 11
)

soll in Crcloplerus lumpus nicht nur keine

Kreuzunc; Statt haben, sondern nicht einmal eine Verbindung mit den Gen-

tralmassen oder dem Hirnstamm; die Nerven sollen einer auf den andern

treft'en und unmittelbar in einander ùbergehen und hier vor den untern

Lappen nur durch lockeres Zellgewebe an der Medulla oblongata befestigt

sein. Schon Stannius 12

)
sah aber an den Genîralenden des Opticus von

Cyclopterus lumpus eine Kreuzung, ich erkannte sie sehr deutlich, sehr nah

an den untern Lappen, sehr kurz, aber nicht nur mit dem Lobi optici, son-

dern auch mit den Lobi injeriores in Zusammenhang stehend, und nicht
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hloss durch Zellgewebe, sondern durch Markfaserung mit diesen Lappen

verbinden (Tafel VÏÏI. Fig. 6, 2). Ganz nah den Lobi inferiores ist die

Kreuzung auch bei Blennius viviparus, Lota vulgaris, Sa/mo trutta, Çlupea

harengus, Gasterosleus aculealus (hier so nah, dass die Hypophysis ihr fast

aufsitzt), bei Cyprinus tinca und Cyprinus idus, wo sie ganz auf der untern

Flache der Lobi optici aufliegt und ausserhalb zu jeder Seite ein dreiecki-

ges Markblatt hat (Tafel IX, Fig. 7, 2, 2
1

, 2
2
). Mehr nach vorn nnd ent-

fernter von den untern Lappen befindet sich die Kreuzung in Clupea sprat-

tus, Luciopcrca sandra, Cottus scorpius. In Clupea spratlus sitzt vorn auf

der Kreuzung ein Markknôpfchen. — Der vordere Winkel, den die vor-

dern Sebenkel des Kreuzes rnachen, ist bald spitz, bald stumpf, bald ein

rechter. Spitz in Lota vulgaris, Gadus callarias, Clupea sprattus, Lucioperca

sandra, Pleuronecles flesus (offenbar, weil beide Sehnerven auf derselben

Seite des Kopfs liegen), Cottus scorpius. Einen stumpfen Winkel sieht raan

in Salmo trutta, Clupea harengus , Cyprinus idus, Cyclopterus lumpus und

Blennius viviparus. Einen rechten Winkel habe ich nur in Gasterosteus

aculeatus gefunden. Meistentheils sind die Nervenstàmme an der Kreu-

zungsstelle abgeplattet. Nach Val en tin 13
) reducirt sich im Stbr und der

Pricke das Ghiasma auf eine Commissur. In Cyclopterus lumpus sah ich

hinter dem Kreuz zwei weisse Kôrperchen (Tafel VIII, Fig. 8, 6).

*) Anat. ccmp. du Syst. nerv. p. 73. — 2
) Grundriss der Fhysiol. II, 1, S. 203, 204. — 3

)

Mùller's Arcb. 1842, S. 359.— 4
) De Syst. nerv. pisc. p. 15, 16. — s

) Mùller's Arch.

1842. S. 339 — 6
) Grant's Umrisse III, 272. — 7) Symbolae p. 7. — 8

) Treviranus

Biologie I, 270. — 9
) Somme rr in g's Nervenlehre 2. Ausg. §. 1S5. — E. H. Weber

in Meckel's Archiv. 1827. No. II, 317. — Gottsche in Mùller's Arch. 1833. V, 476.

Fig. 30, 33. — 10; Meckel's Arch. 1832, No. III, IV, 412, 413. — l 1
) Anat. des Syst.

nerv. I, 329—352 PI. IX, Fig. 3, II. — * 2
) Symbolae p. 7. — 13

) Sômmerring's Hirn-

und Nervenlehre Lpz. 1841, S. So.

S. 100.

Der eigentliche Starnm des N. opticus , oder der vor der Kreuzung be-

findliche Theil mit der peripherischen Ausbreitung, pflegt in Hinsicht auf
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Grosse und Stârke mit den Lobi optici in geradem Verhàltniss zu stehen.

so wie auch mit der Grosse des Auges selbst. In Lota vulgaris ist der

Lobus opticus klein, ebenso der N. oplicus schwach, schmal, er krùmmt sich

vorn zur Seite. In Salmo trntla, Clupea sprattus, Clupea harengus und

Pleuronecf.es Jlesus ist der Sehnerv der stiirkste von allen Nerven; in letz-

terem sah Zagorsky 1

), dass der linke Opticus unter dem rechten nach

der entgegengesetzten Seite verlief, sich dort um die Hiechnerven herum-

schlus und auf der obern Flâche derselben wieder nach links zum rechten

Auge verlief, web lies hier in der linken Seite des Kopfs gelegen ist: ich

sah hier beide Sehnerven in derselben Seite des Kopfs verlaufen, den ei-

nen aber viel kùrzer als den andern. In Gadus callarias schien mir der

Opticus der Grosse der Lobi oplici nicht zu entsprechen: der Stamm wird

hier, wenn er die Rreuzung, wo er platt ist, verlassen hat, rund, ist

schwach, obgleich der Lobus opticus gross ist, und krummt sich seitlich ab.

(Tafel V, Fig. 10, 2). Stark und sehr kurz ist der Oplicus in Gasterosteus

aculealus. In Lucioperca sandra sind die Lobi oplici nach Verhàltniss klein,

aber der Opticus ist stark. In Cyprinus idus ist der Opticus in Vergleieh

zur Grosse der Lobi optici auch stark, hier krùmmen sich beide Stàmme

gleich von der Kreuzung seitwàrts ab. In Muraena angudla verlaufen beide

Stàmme fast parallel nach vorn. In Coltus scorpius ist der Sehnerv stark,

entsprechend den Sehlappen In Cyclopterus lumpus wendet sich der Stamm

von der Kreuzung auswârts. In Blennius viviparus sind die Sehnerven viel

schwàcher als der T/igeininus, in geradem Verhàltniss mit den Lobi optici.

— Der Stamm ist oft sehr lang, wo die Augen weit auseinander stehn, z.

B. in Squalus zygaena.'
1
) Eigenthùmlich ist dem Sehnerven der Fische, dass

sein Stamm oft gar nicht aus Fasern, sondern aus einer zusammengefalteten

Nervenhaut zu hestehen scheint, welche Beschaffenheit man nach Rosen-

thal 3
) nach Wegnahme der harten Haut durch Messer und Macération

leicht und deutlich darthun kann. Schon Malpighi 4
) beschrieb beim
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Schwerdt- und Thunfisch die faltige Beschaffenheit des Sehnervenstammes,

hier senkt sich die Scheide zwischen die Falten ein und der Nerv be-

kommt dadurch ein wurmfôrmiges, verschlungenes Ansehen. Eine àhnliche

Structur sali Desmoulins 5

)
bei vielen andern Fischen und Zagorsky 6

)

erwàhnt derselben ebenfalls bei Salmo fVartmanni. A. Hannover 7
) be-

scbreibt den Stamm des Opticus als eine mehrmals gefaltete Lamelle, deren

Falten gegen den Eintritt in das Auge stàrker vereinigt werden; ër be-

steht aus feinen, geraden, eylindrischen, parallelen Fasern und wird von

einer festen, glànzenden, mit Querrunzeln versehenen Haut umgeben. Zu-

weilen hat der Sebnerv kein eignes Loch im Schâdel, sondern geht durch

die grosse vordere OefFnung des Schàdels bindurch, welche nur von einer

Membran verschlossen ist, z. G. im Barsch {%. 96). Da wo der Sehnerv die

Sclerotica des Augapfels durchdringt, ist sein Stamm etwas eingeschnùrt.

In der Hôhle des Augapfels legt sich bei den Gràtenfischen hinten um den

Stamm herum ein gefàssreicher, drùsiger Kôrper, welcher zwischen beiden

Platten der Gefasshaut des Auges gelegen ist.
8

) Auch die Retina der Fische

hat viel Besonderes. Zuweilen ist sie gefaltet. In den Karpfenarten bildet

der Nerv nach dem Eintritt ins Aug ein rundes Plâttchen, von dessen

Lmkreis die Nervenhaut sich ausbreitet und dièse ist am obéra Rande vorn

gespalten In vielen andern Fischen aber formirt der Sehnerv im Auge

erst einen gerinnten Strich mit scharfen Rândern, von welchem aus die

Nervenhaut entsteht und, die Gefasshaut vollkommen auskieidend, nach

vorn bis zur Umbeugung derselben verlâuft, wo sie mit einein scharf ab-

geschnittenen Rande endigt. Hier ist die Retina durch eine Spalte getheilt,

die von jenem Strich bis ganz nach vorn geht, wodurch die Nervenhaut

an der einen Seite in % Lappen zerlàllt. In dièse Spalte legt sich eine

sichelfôrmig gekrùrnmte Faite der schwarzen Gefasshaut ein, die bei den

Karpfenarten vorn ebenfalls bemerkt wird: Processas falcifornis membra-

nae chorioideae.
9

)
In den Gràtenfischen lâsst sich die Relina, wenn das

Mém. des sav. étrung. T. V. 54
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Auo"e in Branntwein gelegen, von innen nach aussen gerechnet, in 3 La-

mellen zertheilen: die Strahlenhaut, die glatte Haut (fibrose) und die breiige

Haut.
10

) Nach J. H en le 11

)
gibt es in der Retina der Fische zweierlei

Elementartheile, die Stâbchen und die Zwillingszapfen und beide unter-

scheiden sich auffallender aïs in andern Thierclassen, beide stehen senk-

recht auf der Retina; jeder Zwillingszapfen ist von einem Kreise Stâbchen

urngeben. Ad. Hannover 12
) unlerscheidet die eigentliche Netzhaut von

ihrer Gehirnsubstanz, jene besteht aus den Zwillingszapfen, welche von den

Stâbchen umgeben sind und ist mit dem Pigment in soichem Zusammen-

hano-e, dass die Pigmentscbeiden die Zwillingszapfen und Stabe ùberziehen.

Dièse Elementartheile der Netzbaut kommen von der Eintrittsstelle des N.

opticus bis zum âussern Rande der Iris vor. Auf der concaven Flàche, die

sie mit ihren nach innen gekehrten Enden bilden, ruht die Gehirnsubstanz

der Netzhaut; dièse besteht aus Fasern und Zellen oder aus Gehirn-Primi-

tivrôhren und Ganglienkugeln. Die Fasern des Sehnerven strahlen an der

concaven Flàche der Stàbe und Zapfen gerade nach vorn bis gegen die

Iris aus, ohne zu anastomosiren, ohne Maschen zu bi'.den, mit freien En-

den; Hannover làugnet mit Bestimmtheit die Umbiegungsschlingen. Lângs

der Spalte der Netzhaut verlaufen sie in gerader Richtung; die Fasern

scheinen in ihrer Ausbreitung von festerem Gewebe zu sein, als im Stamm,

sie werden nie varikôs. Die Gehirnzellen (Ganglienkugeln) bilden eine

doppelte Schicht
:
eine àussere, zwischeu der Ausstrahlung der Fasern und

den Stâben und Zwillingszapfen, und eine in n ère. zwischen der Ausstrah-

lung und der Hyafoidea, sie sind ùberaus zart und durchsichtig und haben

gewôhnlich in der Mitte einen excentrischen Kern. — Bidders 13
) Bemer-

kungen gegen dièse Endigungsweise der Nervenfasern in der Retina ma-

chen die Sache wiederum zweifeliiaft.

1) De sjst. nerv. pisc. p. 16. — 2
) Blumenbach's Abbild. naturhist. Gegenstânde. No. 99,

u. Text dazu. — 3
) Reil's Arcbiv X, 3. S. 402. — 4

) De cerebro in Opp. p. 120. —
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s
) Anat. des Syst. nerv. I, 314— 319. — 6

) De Syst. nerv. pisc. p. 16. — 7
) Mùller's

Arch. 1840, III. 327. — 8
) Rudolphi's Grundr. der Physiol. I, 1. S. 191. — Rosen-

thal in Reil's Arch. X, 3, S. 400. - 9
) Reil's Arch. X, 3. S. 402-404. — i°) Mûl

lcr's Archiv 1834, V. S. 4S7 — 466. — ") Sômmerring's Anat. VI, 772. — «) Mùl-

ler's Archiv 1840. III, 322—531. — 13
) Mùller's Arch. 1841, II, III, 232.

S. 101.

Der Olfactorius der Fische zeigt die grôssten Verschiedenheiteu , so-

wohl was sein Centralende, als auch was den Stamm und seine peripheri-

sche Verbreitung betrifft. In Amphioxus lanceolatus scheint der Olfactorius

zu fehlen, wenigstens sitzt das Geruchsorgan mit seinem spitzen untern

Ende dem centralen Nervensystem unmittelbar auf.
x
) Das Gentralende des

Olfactorius ist bald mit einem besondern Centralorgan in Verbindung, wel-

ches vorn an den Lobi olfactorii anliegt (Tubera olfactoria, Lobuli olfactorii

%. 63, 64), z. B. in Blennius viviparus, Muraena anguilla, Cyclopterus lum-

pus , Gasterosteus aculeatus , Salmo eperlano - marinus, Cyprinus idus, Cottus

c/uadricornis; bald fehlt demselben ein eignes Centralorgan und es steht

nur mit dem Lobus olfactorius in partieller Verbindung, z. B. in Cyprinus

tinca (die Stàmme ohne Anschwellung, fein, an einander liegend), Gadus

cal/arias, Lota vulgaris (die Leiste, welche vom innern Rande der Lobi ol-

factorii nach vorn in eine gemeinschaftlicht: Spitze endigt, kann mit dem

Tuber ol/actonum verwecbselt werden §. 57, Tafel XII, Fig. 6, o), Pleuro-

nectes flesus, Clupea harengus (hier sind sogar die Lobi olfactorii kaum et-

was anderes, als Anschwellungen der Gentralenden dièses Nervenpaares,

Tafel III, Fig. 3, 6, i, n.), Clupea sprattus, Belone longirostris (auch die

Lobi olfactorii unvollkommen gebildet, versehmolzen), Lucioperca sandra,

Petromyzon fluvialihs: bald endlich siebt man an den Gentralenden zwar

kein eignes Centralorgan, aber dieselben schwellen doch so an, dass sie das

Analogon eines Gentralorganes darstellen, z. B. Cottus scorpius, Salmo trutta.

In Gadus callarias und Lota vulgaris ist kaum eine Anschwellung der Cen-

tralenden zu sehen. Doch ,auch da, wo ein Tuber olfactorium vorhanden
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ist, endigen die Faserungen des N. olfaciorius nicht in diesem Tuber, son-

dera gehn unten zum Hirnstamm, meist in 2 Wurzeln zertheilt. wie Ar-

saky 2
), Treviranus 3

), Serres 4

)
gezeigt haben, ja in mehreren Fischen

lâsst sich ein unmittelbares Uebergehen der Fasern des Riechnerven in die

untern Pyramiden nachweisen, z. B. in Perça fluviatilis , Gadus merlangus,

Gadus morrkua, Muraena conger, Cyprinus tinca, Lophius piscalorius.
5

) Nacb

Stannius 6
) liât der N. olfaciorius von Gadus callarlas 2 seitliche feinere,

graue, und 1 mittleres stârkeres weisses Centralende, die an der untern

Flàche des Lobus olfaciorius endigen. Die dicke mittlere Wurzel entspringt

dicbt neben der Commissura inlerlobularis, die 3te feblt zuweilen. Bei Aci-

penser sturio besteht das Gentralende da, wo es den Lobus olfaciorius ver-

làsst, aus 6, 7 bis 8 einzelnen Faserbùndeln, welche vorwàrts verlaufend

enger zusammentreten und in den etwas abgeplatteten Stamm ùbergeben,

welcher eine graulicbe Farbe bat.
7
) In Lucioperca sandra legen sich die

Centralenden des Olfaciorius an die untere Flàche der Lobi olfaclorii, wel-

che eine hirnàhnliche Bildung haben an und scheinen hier rund abgesetzt

zu endigen (Tafel XIII, Fig. 5, i). Auch in Blennius viviparus liegen sie

an der untern Flàche der Lobi olfaciorii an und endigen hier kolbig (Ta-

fel XIV, Fig 10, i). In Petromyzon fluviaidis endigen sie an der vordern

Partie der Lobi olfaclorii. In dem Bulbus olfaciorius der Riechnerven der

Fische glaubt H. Klencke 8

)
solche Umbiegungen der Primitivfasern gese-

hen zu haben, dass eintretende Fasern auf spirale Weise eine Anhàufung

von Blàschen umspinnen und sich dann wieder der Eintrittsstelle zuwen-

den, diess Verhalten scheine bei Fischen und Amphibien hàuhger zu sein,

als bei Thieren hoherer Bildung und erklàre sich daraus, dass der Riechnerve

sich als Hirnblase entwickelt und das Riechganglion eine peripherisch gevvor-

dene Hirnmasse sei. Es wàre zu wùnschen, dass Klencke angegeben hàtte,

was er unter der Benennung Bulbus versteht, die Anschwellung des Stamms

voui Riechnerven c-der das Tubercufum ol/àclorium, oder den Lobus olfaciorius.
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*) Dr. Kôlliker in Milliers Arch. 1845, I, 33. — 2
) De pisc. cerebr. Tab. II, Fig. 21, in

Sparus boops. — 3
) Zeitschr. f. Physiol. II, 1. S. lo. — 4

) Anat. comp. du cerv. I, 238,

239. — 5
) Serres Atlas Fig. 136, 147, 149, 166, 187, 189. PI. VI und VII. — 6

) Mùl-

ler's Archiv 1842. S. 338. — 7
) Stannius Symbolae p. 6. — 8

) Untersuchungen ûber

d. Primitiviierveniasern. Gott. 1841. §§. 268, 269. S. !64.

S. 102.

Auch der Stamm des ïliechnerven und seine peripherische Verbreitung

zeigen grosse Verschiedenheiten. Sehr fein, Iang, beide Stamme aneinan-

dergeheftet und parallel verlaufend sab ich die N. olfactorii in Gadus cal-

larias , Lota vitlgaris; parallel verlaufend und aneinander liegend sind sie

auch in Salmo trutia, Gasterosteus aculeatus, Clupea harengus, Blennius vivi-

darus. Ziemlich stark, getrennt verlaufend sind die Stamme in Cottus qua-

dricornis; in Cottus scorpius nur hinten getrennt, vorn aneinander liegend.

In Pleuronectes Jlesus ist der Nerv scbwach, fein, lang, aneinander gebeftet,

vorn auseinander gehend; in Salmo eperlano - marinus schwach, aber nicht

aneinander liegend; in Muraena anguilla laufen die Stamme parallel aber

«etrennt naeb vorn. In Lucioperca sandra sind die N. olfactorii fast so

stark wie der Opticus , auf dem sie zufliegen, weiss, von vielem Fett um-

geben -, sie schwellen nach vorn erst an, liegen hier aneinander, dann ver-

sehmâlern sie sicb und gehen in einem spitzen Winkel auseinander (Tafel

XIII, Fig. 3, i). In Cyclopterus lumpus gehen die Riechnervenstamme,

entsprechend der vorherrsehenden Bildung in die Breite, gleich auseinan-

der, entfernen sich immer mehr von einander, verschmàlern sich erst, wer-

den dann aber merklich breiter und nach Desmoulins 1

)
in parallèle Fa-

sern aufgelost. Von bedeutender Stàrke ist der Stamm in den jRo/b-Arten;

kurz, dick und zugleich hohl in Spualus galeus
Q
) und Squalus glaucus. )

In Cypriniis idus sah ich keinen einfachen Stamm, sondern gleich vom Tu-

ber olfactorium mehrere feine, weiche, einzeln verlaufende Fasern abgehen

(Tafel IX, Fig. 3, t). In Muraena conger zertheilt sich der Stamm in viele
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Zweige, welche nach innen zn convergiren und in einem verlângerten Na-

senloch zusammen kommen. 4
) In den Squalus Arten ist der Olfnctorins

weich und grau, in Lophius piscatorius hat er eine faserige harte Strue-

tur.
s
) Der Stamm des Riechnerven tritt bei vielen Fischen aus einem

Loche hervor, welches sich zwischen den vordern Stirnbeinen und den Riech-

beinen befindet, z. B. in Pleuronectes maximus 6
), in den Lippfischen 7

), im

Sonnenfisch 8
) ; bei den Haien sind die beiden Lôcher zum Durchgange der

Riechnerven jedes wenigstens so gross, als das Hinterhauptsloch. 9
) Die fa-

serige Vertheilung des Riechnerven in der Nase hat Scarpa 10
) beschrie-

ben. — Eine Eigenthumlichkeit besitzt der Olfactorius des Fische noch

darin, dass er ausserhalb der Schàdelhohle zuweilen in einen mel)r oder

weniger grossen Knoten ansehwillt. In Gaclus callarias bildet der Riech-

nerv vorn zwischen Os frontale principale und Os frontale anterius ein

rundes, graues, weiches Ganglion, von diesem entspringen 2 Nerven, die

sogleich in zahlreiehe feine Fàden zerfallen, welche sich in den Nasengru-

ben ausbreiten. u
) Dièse Anschweilung haben Desmoulins 12

) und Leu-

ret lS
) fur den Lobus olfactorius genommen; es sollte die Nervenfaserung,

welche dièse Anschweilung mit den ùbrigen Gentralorganen verbindet- nicht

der Stamm des Riechnerven, sondern eine Fortsetzung des Hirnstammes

sein, und Desmoulins nennt sie Pedunculus cerebri. Die Anschweilung

ist aber nichts weiter, als die peripherische Ausbreitung des Riechnerven

und mit der Retina des Options zu vergleichen. Klein und sehr weit aus

serhalb der Schàdelhohle ist sie im Weissfisch 14
)

, klein auch in Cypriwis

barbus 15
), Gadus eglefinus

16
), Acipenser sturio 1

'
1

); am stàrksten tindet sie

sich in Squalus glaucus 18
), Squalus carcharias 19

), Raja rubus 2,0

). In Pleu-

ronecles flesus schwellen die Riechnerven vorn an, indem sie sich nach

aussen biegen, es entsteht so eine Gabel mit Zinken, welche dicker sind

als die Stàmme (Tafel IV, Fig. 3, i).

*) Desmoulins, Anat. (les Sjst. nerv. I, 299. — 2
) Desmoulins PI. III. Fig. 1. No. 1.
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— s
) Rolando del cerveletto Tav. II, Fig. 7, N. 1.

4
) Desmoulins I, 301,502. —

5
) Desmoulins I, 504. 306. — 6

) Cuvier Vorles. ùbers. v. Duvernoy I, 616. —
?
) Ebend. 607. - 8

) Ebend. 604. 9
) Ebend. 632. - 1°) Treviranus Biologie I,

272. — ll
) Stannius in Mùller's Arch. 1842. 558, 339. — l2

) Anat. des Syst. nerv.

I, 160— 171. — 13
) Anat. comp. du Sfst. nerv. p. 71. — li

) Solly the human brain

p. 72, 75. Plate II. Fig. 5. — ls
) Serres Anat. comp. du cen>. PI. VII. Fig. 178. C. C.

— » 6 ) Ebend. Fig 184. — 17
) Ebend. PI. XII. Fig. 255. — * 8

) Rolando del Cervel-

letto, Tav. II Fig. i> und 8. — ' 19
) Serres Anat. comp. PI. VI, Fig. 142. No. 18. —

20
) Ebend. Fig. 158, No. 17.

% 103.

Der grosse sympathische Nerv der Fische ist im Ganzen noch zu

wenig untersucht, als dass man ihn nacli den Ordnungen und Familien be-

schreiben kônnte. Er scheint auch in dieser Rùcksicht wandelbarer zu

sein als das Cerebrospinalsystem. In manchen Fischen, wo frùhere Beob-

achter ihn nicht gesehen batten , hat man ihn spàter doch gefunden. In

den Cyclostomen scheint er zu fehlen; Joh. Mùller *) konnte ihn bei den

Myxinoiden nicht auffinden. In andern Knorpelfischen aber, z. B. nach

Rob. K.emak 2
) in Scrllium calulus und canicula, ist er so vollkommen

entvvickelt, wie er selbst noch bei manchen Amphibien nicht bekannt ist;

in den Sqivalus - Arten sahen ihn Giltay und Mùller â
) in Raja bâtis

Swan. *j In den Knochenbschen scheint er nie zu fehlen. Bidder und

Volkmann 5
) fanden im Sympathicus der Fische diejenigen Fasern gar

nicht, welche Remak fur organische Nerven erklârte, welche aber nichts

anderes sind als Zellgewebe. Dagegen fanden dièse ausgezeichneten Anato-

men in vielen Nerven des Hechtes zweierlei Fasern, von denen die einen

durch geringern Durchmesser, durch mangelnde doppelte Gonturen, durch

grauliche l-'arbe und durch weichere Gonsistenz sich als zum sympathischen

Nerven gehôrig erwiesen; nicht aile Nerven enthielten beiderlei Fasern, ei-

nige hatten auch nur die einen. 6
) Schon Giltay 7

]
sah im Glossopharyn-

geus, im Vagus und in den obersten llùckennerven der Fische sympathi-

sche Fâden, welche sich peripherisch verbreiten. Es unterscheiden sich
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auch in den Fischen die Fàden des Sympathicus nacb E. H. Weber 8
) von

den Rùckenmarksnerven dureh rôthliche Farbe; platte Gestalt und weicbere

Gonsistenz. Mit den Blutgefàssen zeigt er sich keineswegs in gleichern

Yerhâltniss entwickelt; man sieht aucb in manchen Fischen, bei vvelchen

der Intercostaltheil des Sympathicus ziemlich stark ist, doch nur wenig

Zweige zu den Blutgefàssen und absondernden Eingeweiden abgehen.9

)

i) Miiller's Archiv 1837, VI, p. LXXXVII. — 2
) Froriep's Neue Not. III. No. 34. S.

135.134. - 3
) Mùller's Arch. 1853, I, 63 - 4

) Mùller's Arch. 1837, V, p. LXXIIL

— 5
) Die Selbststàndidkeit des sympathischen Nervensystems S. 42, 15. — 6

) Ebend. S.

23. — 7
) De nervo sjmpathko. Lugd. Bat 1854. p. 144. — 8

) Meckel's Arch. III, 3. S

408. — 9
) G. R. Treviranus die Erschein. n. Ges. des org. Lebens. III, 1. S. 19.

§. 104.

Der Kopftbeil des Sympathicus bat bei den Knocbenfisehen nach Va-

1 en tin *) in der Regel 3 Knoten, beim Zander kommt noch ein vierter,

der Augenknoten vor, beim Hecbt aber gibt es nur 2 Kopfganglien. \ on

jenen 3 Knoten liegt der vorderste am N. opercularis Trigemini (Karpfen,

Hecbt, Alosa) und anastomosirt vielleicbt mit dem Abducens (Karpfen). Das

minière Ganglion anastomosât mit der Anscbwcllung des ersten Kienien-

astes vom Vagus und mit dem Glossopharyngeus. Das liinterste Kopfgang-

lion anastomosirt mit dem Hypoglossus und tràgt durch seine Zweige in

Gemeinscbaft mit dem Vagus zur Formation des Kiemengeflechtes bei

(Karpfen). Cuvier 2
) hat bei Gadus mon hua eine Communication des

Kopftheils vom Sympathicus mit dem Abducens bcobachtet. Giltay 3
)

sah

die Verbindungszweige dièses Kopftheils mit dem Trigerninus von gelber

Farbe. In Gadus callnrins beschreibt S tan ni us *) den Synipa/hicus also:

Das vorderste Kopfganglion ist eng angeheftet an das Ganglion des Trige-

rninus, dann folgt ein làngliches Ganglion, das sich an den Ramus anterior

Glossopharyngei anlegt; das dritte Kopfganglion sind 2 mit dem Vagus an

seiner Austrittsstelle verbundene Knoten; hierauf wird der Stamm des Sym-*
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pathicus doppelt nnd bildet vor dem Kôrper des ersten Wirbels das vierte

Ganglion, das G. splanchnicum, das siéh auf jeder Seite verschieden verhàlt.

Noch weiter nach binten schwillt der Grenzstrang bei jeder Communica-

tion mit den Spinalnerven deutlich an. Beide Grenzstrànge stehen unter

einander in vielfachen Verbindungen. Gegen das Ende der Nieren ist der

Plexus spermaticus grôsstentheils aus der Masse des linken Grenzstranges

gebildet und jenseits desselben gehn beide Strange in einander uber. Die

Nervenstrànge des Plexus spermaticus haben àusserlich eine weisse Fârbung.

Seine Wurzeln aus dem Grenzstrànge des Sympathicus sind âusserst schwach

und dùnn, dagegen die Aeste und Zweige des Plexus sebr stark und dick;

fast jeder einzelne Zweig ist stàrker als die Wurzel. Bei einzeinen Indivi-

duen sah Stannius viele dieser Nerven mit dicken, grauen Ansehwellun-

gen versenen, welche aber in andern Exemplaren fehlten, dann vvaren aber

zwiscben den Primitivfasern oder zwiscben den reichlicben gelatinôsen Fà-

den zahlreiehe Ganglienkugeln vorbanden. In Cyclopterus lumpus, wo schon

Zagorsky 5
) ùberall an den Verbindungen des Stamms vom Sympathicus

mit den Spinalnerven mebrere kleine Knoten sah, sind nach Slannius 6

)

dièse Verbindungen so stark, dass dieselben beide Gentralenden der ein-

zeinen Nervenpaare zusammen an Umfang ùbertrefFen. Im Stôr scbeinen

nach demselben Schriftsteller die Verbindungen der Spinalnerven mit dem

Sympathicus rnanchmal zu fehlen: es bildet hier der Sympathicus zu beiden

Seiten der Wirbelsâule einen Stamm, der in die Nieren geht, wo er nach

v. Baer 7

)
ein Geflecht bildet, in welchem sich aile von der Bauch-

hôhle kommenden Nerven sammeln: auch die grossen Stàmme der Blut-

gefàsse, die Kiemenhôhle, die Kiemenbôgen werden von hierans mit sym-

pathischen Faden versorgt. Dass iin Stor und Wels der Stamm des

Sympathicus in demselben Knorpelcanal liège, welcher die Wânde der

Âorta bildet, wie Meckel 8
) vermuthet hatte, erklart Stannius 9

)
fur

einen frrthum und das, was Meckel fur den Sympathicus hielt, fur ein

Mém. des sav. êtrans. T. V. 55



436 GlRGENSOHN

fibroses vveisses Band, àhnlich dem Ligamentum denticulalum im Canal des

Rùckgrats.

1) Sômmerrings Hirn- und Nervenlehre S. 66, 67. — 2
) Hist. nat. de poiss. I, 458. —

3
) Mûller's Archiv 183S, I, 63. — 4

) Mùller's Arch. 1842, S. 562— 366. — 5
) De

Syst. nerv. pisc. p. 24. — 6
) Sjmb. p. 34 mit der Ànm. 33. = 7

) Zweiter Bericht von

d Kônigl. anat. Anstalt zu Kônigsb. S. 43, 44. — 8
) System der vergleich. Anat. V, 195.

— 9
) Sjmbolae p. 36.

S. 105.

Am Stamm des Sympathicus scheinen weniger zahlreiche Anschwellun-

gen vorzukommen, als in den ùhrigen Wirbelthieren und keineswegs den

einzelnen Spinalnervenpaaren zu entsprechen. In k Exemplaren des Cotlus

quadricornis, die ich gemeinschaftlieh mit dem Dr. Holst nntersuchte, ver-

lief der Stamm des Sympathicus 7 Wirbel weit, ohne einen einzigen Kno-

ten zu bilden. Zu jeder Seite der Wirbelsàule verlief ein einfacher Strang,

der sich nach vorn bei dem sehnigen Bande der Brustflossen in einer

sulzigen Masse verlor. Beim Hecht sab Bùchner 1

)
k— 5 vollstàndig ent-

wickelte Knoten am Stamm des Sympathicus. [n Lota vulgaris habe ieb

den Sympathicus in der Bauchhohle bis zum Beginn des Scbwanzes ver-

folgt und nur wenige Knoten , viel weniger als Wirbelbeine gefunden, er

war hier in Verbindung mit der Aorta. In Lucioperca sandra liegt der

Stamm des Sympathicus den Wirbelbeinen dicht an, ist dùun, fest, weiss

und hat keine Knoten; er umfasst jeden Zapfen der Niere, deren sich hier

viele in die Gruben der Wh'belbeine einsenken, mit einem Geflecht. Aus-

ser dem Plexus renalis und spermaticus gibt es in den Fischen auch das

Geflecht der Schwimmbîase und das Schlundçeflecht. Bidder und Volk-

mann 2
) beobachteten am Hebht,, dass der Verbindungsast des Sympathicus

mit den Rùckenmarksnerven seine Fasern sowohl am Spinalende, als am

sympathischen Ende sowohl aufwârts (nach dem Gentrum) als abwàrts

(nach der Peripherie) schickt; das Verhàltniss der in entgegengesetzten Rich-
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tungen verlaufenden Fasern ist nach den einzelnen Nervenpaaren sehr ver-

schieden: jedenfalls aber gibt es mehr nach der Peripherie als nach dem

Gentrum hingehende sympathische Fàden.

l
) Valentin's Repert. III, i. S. 91. — 2

) Die Selbststàndigkeit des sympathischen Ner-

vensystems. S. 48, 49.

$. 106.

Zum Schluss dièses anatomischen Theils gebe ich noch eine Charakte-

ristik der Fischnerven im Allgemeinen, wie ich es §§. 65— 74 von den

Central nervenorganen gethan habe, glaube mich aber hier kùrzer fassen zu

kônnen.

1. In Hinsicht auf die Parallelisirung der Fischnerven mit den Nerven

der hôhern Thiere findet ein merkwùrdiger Umstand statt, wàhrend nehm-

lich die Nerven des Rumpfs und der Extremitàten nur wenig Vergleichungs-

momente liefern, sind die Kopfnerven in beiden so analog, dass sie kaum

verkannt werden kônnen, was um so wichtiger ist, da die Gentralorgane

weit mehr differiren. Findet bei den Kopfnerven eine Abvveichung statt,

so ist das Plus bei den Fischen nur im Trigeminus und Vagus , hôchstens

noch im Opticus vorhanden, aile iibrigen Kopfnerven sind eher verkiim-

mert als verstârkt. Dagegen ùberwiegt die Zahl der Rumpfnerven ohne

Rùcksicht auf eine besondere Région des Rùckenmarks ganz in der Regel

bei den Fischen, so dass sie sehr haufig eine Menge Nervenpaare haben,

die man in den hbhern Glassen nicht findet. Nur die Ophidier unter den

Amphibien haben hierin eine Analogie mit den Fischen. Es scheinen sich

in den Fischen viele Rumpfnerven, die in den Mammalien, Vôgeln und

hohern Amphibien nur ein Paar bilden, in mehrere Paare zu scheiden.

Ausserdem gibt es bei den Fischen specifische Nerven, die in den hôhern

Glassen kein Analogon finden, z. B. die Nerven der Bàrtel, der Fùhlfaden,

der Schwimmblase, der elektristhen Organe, der Seitenliniennerv, und wenn
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diess auch nnr secundàre Nervenstàmme sind, so erlangen sie doch eine

Selbststàndigkeit (besonders der N. lateralis) wie sonst in keiner Thierclasse.

2. Die Fischnerven charakterisiren sich dadurch wesentlich, dass sie

weit weniger harmonisch entwickelt sind und unter sich grôssere Abwei-

chungen zeigen. Freilich machen sich der Trigeminus und Vagus nocb in

don Sâugthieren durch grôssere Masse und Extension bemerklich, niemals

aber, weder in den Lurchen , noch in den Vôgeln , noch in den Sâugthie-

ren ùberwiegen dièse Nervenpaare so sehr liber aile andern, aïs in den

Fischen (§§. 86— 87. §§. 93— 95). Auch die Gervicalnerven machen sich

nicht allein durch Massenreichthum, sondern auch noch durch eigne Gen-

tralorgane ùber andere Nervenpaare ùberwiegend {%. 82). Da^egen sind

andere Nervenpaare, die sich in den Amphibien schon hoher ausbilden , in

den Fischen oft so fein, dass sie nur bei der allersorgfàltigstsn Préparation

darzustellen sind, selbst wenn die Species nicht zu den kleinern gehôrt, z.

B. der Hypoglossus {%. 83), der Accessorius {%. 85), der Trochlearis (%. 96).

Dieser Mangel an gleichartiger Entwickelung wird sogar in den einzelnen

Nervenpaaren angetrofFen und Leuret 1

) hat darauf aufmerksam gemacht,

wie sehr die Messung der Nerven und ihrer Verhàltnisse zu den Central-

nervenorganen dadurch erschwert wird, dass der Durchmesser in den ein-

zelnen Stàmmen an verschiedenen Stellen so sehr variirt.

3. Mit diesem Mangel an Harmonie paart sich eine viel grôssere Unbe-

stàndigkeit. Die verschiedenen Leibestheile werden nicht immer von den-

selben Nerven versorgt, grôssere Nervenwege nicht immer aus denselben

Elementen zusammengesetzt. Einige Paare sind oft in andern enthalten,

nicht selbststândig z. B. der Glossopharyngeus {%. 89), der Facialis {%. 91),

der Abducens {%. 92). Namentlich zeigen der Vagus und Trigeminus oft

Anomalien und geben von sich aus diejenigen Fasern, welche sonst selbst-

stàndige Paare constituiren. Ganz gegen die Regel in der Bildung hôberer
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Thiere gibt der Trigeminus in den Fischen oft Zweige ab, die als Rumpf-

nerven zu betrachten sind (§. 95).

k. In Hinsicht auf das Verlïâltniss der Nerven zu den Gentralmassen

steben die Fiscbe den Amphibien, Vôgeln und Mammalien sehr nach. In

den Fischen nehmlich ùberwiegen sehr oft die Nerven an Masse, an con-

stituirenden Elementen ùber die Centralorgane; zuweilen sind dièse viel

deutlicher unmittelbar durch die sieh ausbreitenden Faserungen der Cen-

tralenden der Nerven gebildet, z. B. die Lobi oplici, Vagi, Trigemini; oft

ùberwiegt der Nervenstamm an Masse das Centralorgan, und das Rucken-

mark scheint in den Fischen weniger ein selbststàndiges Gentralorgan, mehr

eine Via nervosa zu sein, als in den hohern Thieren. Die Fische besitzen

kein so màchtiges Gentralorgan des Nervensystems , dass in demselben aile

Nervenfunction zu einer Gesammtfunction centralisirt und geeinigt werden

kônnte, und keins ihrer Nervencentra ist so mâchtig, dass es nicht von ir-

gend einem einzelnen Nervenpaar in seiner centrischen Thàtigkeit bestimmt

oder beschrànkt werden konnte.

Zweiler Theil.

Die Bedeutung dee Norvensystems, sein Verhaltniss zur iibrigen Organi-

sation und wie darnach die Fische specifisch bestimmt und in Ordnun-

gen und Familien eingetheilt werden konnen.

Nachdem ich die Morphologie des Fisehnervensystems abgehandelt habe,

gehe ich zur Physiologie desselben ùber und gebe erst, weil hier so viel

verschiedene Ansichten herrschen , einen allgemeinen Ueberblick ùber die

Thàtigkett des Nervensystems ùberhaupt dann ùber die der Fische beson-
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ders. Hierauf werde ich versuchen, die iibrigen Organe des Leibes mit

dem Nervensystem in functionelle Parallèle zu stellen, dann sehen, was

aus diesen Untersuchungen fur die Charakteristik und Classification der

Fische fur ein Gewinn zu ziehen ist und endlich eine eigne Eintheilung

der Fische in Ordnungen und Familien treffen, bei welcher das Nervensy-

stem berùcksichtigt wird.

Erstes Capitel.

Bedeutung des Nervensystems, sowohl im Allgemeinen, als auch

besonders bei den Fischen.

S. 1.

Das Leben geht von der Idée, also vom Geiste aus. Es kommt in den

von der Mutter gelieferten Bildungsstoff, in das Graafsche Blàschen, durch

den Zeugungsact eine individuelle Idée und dieser entsprecbend wird der

BildungsstofF metamorphosirt. Vor dieser Umwandlung ist der mùtterliche

Bildungsstoff noch etwas Homogènes, nur in Contentum und Gontinens

Geschiedenes, keine Gliederung Enthaltendes. Durch die Idée gestaltet er

sich zum Organismus. Welcher Art dieser Organismus sein soll, das hàngt

vom Geiste ab, und je nachdem die gefasste Idée des Lebens eine engere

oder weitere ist, je nachdem wird der Organismus entweder pflanzliche

oder thierische Natur haben, wird er endlich zu derjenipen Vielseitigkeit

gelangen, dass die ursprùngliche Geistesthatigkeit sich freier und unbe-

schrânkter im Irdischen âussern kann. Doch fur aile Arten des Lebens

ist die Zelle das Grundprincip der leiblichen Bildung; hier bleibt sie auf

einer niedrigern Stufe stehen, dort entwickelt sie sich zu hôhern Stufen

der Bildung. Die hôchste Stufe ihrer Entfaltung in den einzelnen Thieren

ist die Nervenfaser. Hieraus foliit:
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1. Die Nervenfaser ist ursprunglich Zelle,

2. sie ist aber eine auf den hôchstmôglichsten Grad metamorphosirte

Zelle und darum

3. Ausdruck eines weitern, umfassendern, nicht bloss auf Végétation

beschrânkten Lebens, also ausschliesslich der thierischen Organisation eigen-

thùmlicb.

S. 2.

Das Nervensystem hat keine dem leiblichen Auge erkennbare Function,

es bewegt in sich kein palpables Fluidum, es bewegt sich nicht einmal

selbst. so weit die schàrfsten mikroskopischen Untersuchungen gehen x

) es

secernirt nichts, es excernirt nichts, es wandelt keine Partie des Leibes

durch Ansatz oder Austausch von Stoffen um. Und dennoch hat es in

sich selbst eine Mannigfaltigkeit, wie kein anderes System, jede einzelne

Faser ist hier von der andern mehr unterschieden als im Blutsystem, jeder

Gefàsszweig vom andern, ja es ist mir sogar wahrscheinlich, dass jede Ner-

venfaser ihre Function fur sich hat. Bei dieser Mannigfaltigkeit schliesst

es sich doch zu einem weit vollstàndigern System ab, als in irgend einer

andern Bildung zu erkennen ist, Gentrum und Peripherie sind hier nicht

nur in grbsserem Gegensjtz sondern auch in innigerer Verbindung. Ist

also auch jede andere leibliche Bildung des Organismus Manifestation des

Geistes, ermangelt auch keine einzige des Gepràges der individuellen Idee a
),

so muss sich dièse doch vorzugsweise im Nervensystem aussprechen und

besonders mùssen die Charaktere des geistigen Lebens im Nervensystem

wiederzufinden sein. Im Thiere nun gibt sich das geistige Leben durch

viererlei Aeusserun«;en zu erkennen:

1. Das Thier fùhlt sich selbst, weiss sich als eine Einheit, als einen

Inbegriff dieser Organe: es unterscheidet sich aber auch in sich selbst, es

erkennt an sich Theile, die zu seinem Selbst gebôren, die mit ihm wesent-
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lich eins, ihm nichts Fremdes sind. Diess Moment ist die reine Sub-

jectivitàt, das subjective Gefùhl, abgesehen von allen Einflussen der Aus

senwelt.

2. Das Thier fùhlt sicb als bestimmt von der Aussenwelt, fuhlt, dass

sein Ich auch in Gonflict kommt mit Anderem, ausser ihm existirendem; es

muss anerkennen, dass es nicbt allein da steht. Diess Moment ist das der

Bestinimbarkeit, seine Basis die Sinnlichkeit, die objective Empfindung.

3. Bei dem Gonflict mit der Aussenwelt entsteht der Drang, sicb dabei

nicht mehr passiv zu verbalten, sich demgemâss selbst zu bestimmen und

die Einflùsse abzuàndern; das Thier ziebt das, was ihm angenehm und gut

ist, an sich und stôsst das Widrige und Schâdliche von sich, es hat Spon-

taneitât, Selbstbestimmung, Selbststàndigkeit, Willen. Diess Moment hat

zur Basis die motorische Tbàti»keit-

k. Das Thier unterscheidet sich nicht nur in sich selbst und von allem

Aeussern und bestimmt sich darnach selbst, es hat auch das Streben, sich

in allen Aeusserungen als ein besonderes Wesen zu zeigen und diesem

Wesen ailes unterzuordnen, es verfolgt seine eigne Lebensidee, hat darin

ein gewisses Gepràge, eine besondei'e Physiognomie. Diess ist das Moment

der Individualitàt, welche sich in hbbern Kreiscn zur Persônlichkeit erhebt.

Seine Basis ist die centrisch bildende Thâtigkeit.

*) B. Stilling in Roser uad W unde rlich's Archiv t". physiol. Heilkunde I, i. S. 122

Anm. **) — 2
) M. Jakobi in der Zeilschrif't f. d. Beuj'th. u. Beil. d. krankhaften See-

len Zust. Berlin 1837, I, 43 - 48

§• 3.

Dièse vier Modi des geistigen Lebens mùssen besonders deutlich im

Ncrvensystem zu erkennen sein und in der That làsst sich darin unter-

scheiden nicht allein eine Mannigfaltigkeit der Organisation der Nerven-

masse selbst, sondern auch eine Mannigfaltigkeit ihrer Anordnung, worin



Anatomie und Physiologie des Fisch-JServensystems. 443

wohl jene Modi wiederzuerkennen sein môchten. Die Nervenmassen lassen

sirh unterscheiden : 1) in graue Substanz, die nach Stilling 1

) und Wal-

lach 2
) aus Fasern besteht; 2) in feine weisse Fasern, die nach Volk-

mann 3
) nicht allein durch geringern Durchmesser, sondern auch durch

ihre Textur von den cerebrospinalen Fàden abweichen; 3) in stârkere

weisse Fàden, welche theils einen centrifugalen , theils einen centripetalen

Verlauf baben und k) in Ganglienkugeln , die von Valentin 4
) besonders

gut beschrieben sind. Zwiscben diesen Bildungen gibt es zwar viele Mit-

telstufen, doch ist nicht zu verkennen, dass jene Formen die Haupttypen

sind. Wahrscheinlich entsprecben dièse leiblichen Typen nicht einzeln den

Modis des geistigen Lebens, da sie nur Elemente sind, sondern verwirkli-

chen erst in einer verschiedcnen Verbindung und Mischung die vierfache

Spaltung der geistigen Lebensàusserungen leiblich. Dièse Mannigfaltigkeit

der Anordnung làsst sich clann wieder in vierfachen Bildungen darstellen:

1 Die Seitenstrànge des Riickenmarks mit den zu ihnen gehôrigen

mehr nach aussen beiindlichen Faserungen der Kôrpernerven, mit der in

ihnen befindlichen grauen Substanz, gehen theils in die Rautengrube und

nach vorn ins grosse Gëhirn, theils ins kleine Gehirn. In diesen mochte

sich besonders die Subjectivitàt des Lebens erkennen lassen.
s

)

2. Der hintere Mittelstrang des Riickenmarks mit dem grôssern Theil

der hintern Gentralenden der Kôrpernerven, mit der hintern grauen Masse

geht durch die Rautengrube in die Vierhùgel und zu den vordern Gen-

tralgebilden ; hierin ist die Sinnlichkeit, die Bestimmharkeit durch die Aus-

senwelt reprâsentirt.

3. Die von den vordern (obern) Gentralgebilden herkommenden Nerven-

fasern. welche in den Pyramiden herabsteigen, in die vordern Mittelleisten

und in die vordere graue Substanz des Riickenmarks eingehen und als vor-

dere Gentralenden der Kôrpernerven die motorischen Nerven ausmachen,

Mèm. des sav. étrang. T. V. 56
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mùssen als die Verleiblichung der Spontaneitât und Selbststândigkeit im

Nervensystem angesehen werden und

h: Die meisten Faserungen und Platten der Gentralgebilde mit den

Ganglienkugeln, mit ihren Fortsetzungen ins Rùckenmark und mit ihrem

Gegensatz im Sympathicus sind die Nervenverkôrperung des Moments der

Individualitàt im geistigen Leben. Dass es ein solcbes centrales Fasernsystem

gibt, ist durch die Forschungen von Arnold, Jul. Wilbrand, Meyer 6

)

u. A. erwiesen.

l
)
2
) Unlersuchungen ùb. d. Text. des Rùckenmarks. Leipz 1842. S. 1—11. — 3

) Die Selbst-

stâudigk. des symp. Nervensystems S. 10 — 21. — 4
) De Junctionibus ncrvorum. Bernae

et Sangalli Helv. 1839. — 5
) Jessen Beitr. zur Erkenntnits des psych. Lebens. Schles-

wig 1831. S. 220, 223, 224, 229. (Hier sind die Seitenstrànge als das Org.m der Subjec-

tivitât aDerkannt) - 6
) Dr. G. H. Meyer's Unters. ùber d. Physiol. der Nervenfaser.

Tûbingen 1842. §. 4- S. 4 — 6.

S. *.

Die aufgestellten Typen des leiblichen und Modi des geistigen Lebens,

die mit einander und durch einander bestehen, aber keineswegs bloss im

Nervensystem enthalten sind, sind nicht so abgescblossen und vereinzelt zu

nehmen, wie sie §. 3 gescbildert sind. Vielmehr ist man gezwungen Ueber-

gànge und Abstufungen zu gestatten. Das ganze Leben ist eine Einheit

der Mannigfaltigkeit, je grosser letztere, desto vollkommner jene. Und so

halte ich mich ùberzeugt, dass in jeder paarigen Nervenfaser eine Verschie-

denheit anzunehmen sei und dass aile zusammen erst das Ganze ausma-

chen, welches ein Organ genannt werden kann. Zu jeder Geistesthàtig-

keit wirkt dièses eine Ganze, aber hauptsàchlich hierbin oder dahin ge-

richtet; der Unterschied der psychischen Actionen ist nicht darin zu su-

chen, welcher Hirntbeil, welche Nervenpartie nun eben fungirt, sondern

darin, wie die verschiedenen Theile des Nervensystems gerade jetzt zusam-

wirken. Diess bezieht sich nicht allein auf geistige Function, auch fur aile
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leibliehe Thatigkeit ist das Nervensystem ein Organ und es kônnen aile

Eingeweide der Brust, des Uuterleibes, aile Glieder von jeder TServenpartie

aus angeregt werden. Es kommt darauf an, wie in dem Moment der Er-

regung die geistige Thatigkeit fungirte. Hieraus erklàrt sich die Verschie-

denheit der Phànomene der Vivisectionen, welche niemals ein reines Ré-

sultat geben , weil sie das geistige Leben vorzùglich beeintràchtigen. Die

Verschiedenheit der Nervenfaser nehme ich aus folgenden Grùnden an:

1. Jede Nervenfaser ist als selbstthâtig zu betrachten *) und es ist con-

séquent, gegenùber der fast unendlichen Mannigfaltigkeit der Geistesthà-

tigkeit auch die grosst môgliche Verschiedenheit im Nervensystem anzu-

nehmen;

2. Da jede Nervenfaser schon im Lauf, in den Krùmmungen, in den

Winkeln die sie macht, in den Gombinationen die sie l'ingeht, in den Ple-

xus und Knoten zu welchen sie sich begibt, sich von jeder andern unter-

scheidet, so muss sie in verschiedener Weise fungiren.

3. Die grosse Verschiedenheit der auf das Nervensystem direct wirken-

den Influenzen schéint die Nothwendigkeit zu bedingen, dass auch die ein-

zelnen Nerven aile verschieden sind.

Das Experiment spricht fur dièse Verschiedenheit: eine jede Hautstelle

fùhlt anders, einige mit Kitzel, andere mit Schauder, andere mit Schmerz,

mit Jucken, einige angenehm, andere unangenehm; auf der Zunge wird

eine gewisse Art des Geschmacks nur an gewissen Stellen aufgefunden, der

Schall ist nach der Richtung ver»chieden. 2
)

5. Eine und dieselbe Einwirkung hat an verschiedenen Punkten der

Oberflâche einen verschiedenen Erfolg: Exanthème haben nur selten an

verschiedenen Theilen des Kôrpers dieselbe Form, z. B. am Rumpf er-
.

scheinen selten âchte Kràtzblasen, der Scharlach iiberzieht die Finger mit

gleichmàssiger Rôthe, den Leib mit Punkten; an den Fingern zeigt sich

wohl nur selten àchte Rose; an den Genitalien nehmen aile Pusteln und

*
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Geschwùre eine der syphilitischen àhniiche Form an.
3
) Es gibt ùberhaupt

keinen Reiz , der nicht auf 2 Nerven in entgegengesetztem Sinne wirkte.

Lient erregt die Sehnerven, Dunkelheit die Ernàhrungsnerven, Wàrme die

bewusst und vvillkùhrlich wirkenden Nerven, Kàlte das Bindegewebe und

die Gelasse. Da muss es demi viele Zwiscbenstufen geben und es ist wahr-

scheinlich, dass dièse Stufen auch organisch fixirt sind.

Freilich gelten dièse Grùnde meist nur fur die empfindenden Nerven

(fur welche aucb Henle 4
) eine grôssere Verschiedenheit vindicirt, als fur

die motoriscben) , docb sehen wir auf die Verschiedenheit der Muskeln, die

nicht bloss formell, sondern auch substanziell ist, (besonders hei Thieren

ist dièse Verschiedenheit so gross, dass man an dem Geschmack des gebra-

tenen Fleiches bei einiger Uebung unterscheiden kann, von welchem

Theil es kommt, ob von den Extremitâten, dem Rùcken, dem Bauch oder

der Brust) — so zweifle ich nicht, dass man eine analoge Verschiedenheit

der sie versorgenden Nervenfasern annehmen wird. Der Einwurf, dass die

Wiederherstellung der Function durchschnittener und regenerirter Nerven

nicht zu erklàren sei, wenn jede einzelne Nervenfaser an sich schon ver-

schieden fungirt, indem nicht anzunehmen ist, dass sie bei der Heilung die

zusammen gehôrigen Enden sich auch zusarmnen 6nden, làsst sich, so

schwach er an sich ist, noch durch folgende Griinde entkràften:

1) die Fasern eines und desselben Nervenweges haben schon eine ge-

wisse Analogie', 2) vollstàndig wird auch wohl die Function nie wieder-

hergestellt; 3) es ware môglich, dass zwischen zusammenwachsenden Fa-

sern von verschiedener Natur eine Ausgleichung Statt findet, dass das grôs-

sere und stàrkere Ende das kùrzere und schwàrhere bestimmt und auf

seine Function reducirt.,
5

)

') Henle in Sômmerri n g'.s v. Baue des menschl. Rôrp. VI, 712, 717 — 720, 732. — 2
)

Budge's Uaters. ùb. das Nervensyst. 2 H. §. 10. S. 168, 183. — 3
) Dr. Simeon zu

Otfenbacb. m Hufelands Juorn. 1827. Dec. S. 83—9i>. — 1833. Apr. S. 69—88. — Dr.
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Reinhold m Huf'elands Journ. 1841. Mai. S. 7'2—93 — 4
) Sômmerring S. 717. —

s
) Vergl. R. Wagner's Lehrb. d. Physiol. §. 259. S. 510.

Es scheint, als ob in den sensoriellen Functionen und gewiss auch ent-

sprechend in den motorise lien, von unten nach oben eine fortwâhrende

Steigerung oder Potenzirung der Nervenfaser anzunehmen sei. Die erste

Steigerung geht von den untern Extremitàten bis zu den Geschlechtsorsa-

nen, wo die Stalfel des geschlechtlichen Gefùhls erreicht wird (Lendenner

ven). Die zweite bis zu den obern Extreinitàten , in welchen sich das

Summum fur die Emptindung und Erkenntniss der Formen, der Schwere,

Gohàsion und Temperatur befindet (Armnerven). Die dritte Steigerung

verwirklicbt sicb im Kehlkopf als Organ fur die Luftverhàltnisse (Vagus)

und môchte in der iNase mit dem N. oljactorius nur einen centralen Ge-

genpol oder eine Fortsetzung haben. Die vierte Steigerung in der Zunge,

als dem Hôchsten zur Wahrnehmung der chemischen Verhàltnisse (Glosso-

pharyngeus). Die lunfte im Obr, als dem Vollkommensten zur Empfin-

dung des Schalls (Àcusticus) und die seebste Steigerung im Auge als dem

Organe zur Verinneruug des Lichtes [Oplicus). Eine letzte, siebente Stei-

gerung môcbte dann noeh dureb die Gentralorgane selbst realisirt werden,

wo der Gonflict mit der Aussenwelt und das sinnlicbe Leben schon auf-

hôrt, . wesbalb es auch keiner Fortseizung des Gehirns in ein besonderes

hétérogènes Organ des Leibes bedarf. Jede Steigerung hat gleichsam ihr

Stadiuin, ihre Begrenzung, ihre Ruhepunkte und zwischen jeder Steigerung

gibt es gleichgiltigere Nervenpartien, die sich in ihrer Function mehr im

Allgemeinen halten und die Uebergânge darstellen,

So bestàtigt sichs immer mehr, dass in dem Nervenleben mehr als in

jedem andern die grôsst môgliche Mannigfaltigkeit zur grbssten Harmonie

und Einheit verschlungen ist. Yiererlei Elemente (graue Fàden, sympa-
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thische Fâden, cerebrospinale Fâden und Ganglienkugeln) stellen in ihren

Verbindungen viererlei Organe dar (subjective,, sensorielle, motorische und

centrische) und aile dièse Bildungen sind noch durch die ailes durchdrin-

gende Idée der immer weiter sich entwickelnden Geistigkeit vereinigt, also

dass sowohl elementare Scheidung, als organisches Auseinandergehen im

Geistesleben ihren Mittelpunkt finden.

Dièse Idée der Einheit kann aber unmôglich bloss auf das Nervensy-

stem beschrànkt sein., sie muss sich fiir den ganzeu Organismus nachwei-

sen lassen. Ist die Abtheilung in viererlei Nervenbildungen richtig, d. h.

wirklich auf der Wesenheit des geistigen Lebens begrùndet, so mùssen sich

auch in der ùbrigen Organisation, welche man, in so fern sie nicht Ner-

venbildung ist, die hétérogène Organisation nennen konnte i

), Theile

vorfinden, welche diesen Nervenbildungen, wenn nicht durch unmittelba-

ren Zusammenhang, doch wenigstens durch functionelle Analogien entspre-

chen. Da ich hier nicht eine allgemeine Physiologie zu verfassen Willens

bin und es mich zu weit fùhren wùrde, wenn ich diesen Satz erst nur

ùberhaupt durchfùhren wollte, man auch nach den vorhergehenden §§. un-

gefâhr urtheilen kann, wie nach meiner Ansicht, die Einheit des Lebens in

seiner grôssten Mannigfaltigkeit sich weiter auseinander legt, so gehe ich

jctzt gleich zur Physiologie des Fischnervensystems ùber und werde erst

die S- 3 aufgestellte Eintheilung des Nervensystems fiir dièse Thierclasse

auseinander setzen und im folgenden Capitel versuchen, die hétérogène Or-

ganisation der Fische mit ihrer Nervenbildung in Parallèle zu stellen.

1) Desselben Aasdrucks bedient sich Carus in s. Syst. der Physiologie III, 13. Zugleich

weist er darauf hin, wie auch den heterogenen Gebdden, ganz unabbângig von den Ner-

ven, eine Sensation zukomme, ja wie der Nerv nicht anders empfinden kann, als eben

durch die Perceptionen der heterogenen Gebilde.

S- 6.

Das subjective Nervensystem der Fische, das Organ fur das Gemeinge-
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fùhl, fur das Fùhlen des eignen Leibes, charakterisirt sich auf eine eigen-

thùmliche Weise. Es scheint das zuerst im Embryo sich hervorbildende

zu sein, wenigstens ist nach allen genauen Beobachtcrn die erste Spur des

Nervensystems eine Ablagerung von Nervenmasse an den Seiten der

sich schon schliessenden Rùckenplatten, nnd das Nervensystem hat ursprûng-

lich die Form zweier, hinten noch betrachtlich auseinander stehenden und

durch eine breite Spalte getrennten, vorn aber mit einander fast verschmel-

zenden Bander. *) In dieser tfildung ists wohl kaum moglich die Seiten-

strànge zu verkennen; sie bleibt in der That bei manchen Fischen fur das

ganze Leben vorherrschend, und wenn es auch in den meisten Fischen

sechs Striinge gibt, so ist der weisse Seitenstrang doch stets der stàrkste

(I, §. 12. S. 14). Bringen wir damit in Zusammenhang, dass es bei man-

chen Fischen nur eine vage Reihe von Gentralenden der Nerven gibt,

welche sich an die Seitentheile des Rùckenmarks begibt (I, §. 78, S. 86),

und dass hier also auch die Nervenfaserung grôsstentheils dem Seitenstran-

ge angebôrt, so folgt, dass in den Fischen das subjective Nervensystem ein

besonders vorwaltendes sein muss. Es gehoren zu diesem System: der

grôsste Theil des weissen Seitenstranges (I, §§. 12, 13, 20) , der grosste

Theil des Trigeinwus (§§» 93 — 95), der sich auch in sofern als subjectiver

Nerv zeigt, dass viele seiner Fasern sich gar nicht mit den Gentralorganen

zu vereinigen scheinen und von welchen wohl hauptsàchlich die subjecti-

ven Sinnesemphndungen herrùhren, des Vagus (§§. 85 — 87), der den Fi-

schen vorzugsweise (nicht ausschliesslich) zukommende N. laleralis (%. 88),

diejenigen Nervenfasern aile, welche weder zur obéra, noch zur untern

Mittelleiste des Rùckenmarks gehoren, mogen sie zu gleichviel welchen Or-

ganen gehen, wahrscheinlich auch die weissen Fasern des Sympathicus, der

grosste Theil d.r Strickkôrpcr (§. 20) mit dem kleinen Hirn, endlich auch

die Lobi Vagi und Trigemini (§§. 21, 22). Das subjective Nervensystem

muss bei den Fischen mehr Einfluss auf aile Lebensàusserungen haben, als
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bei hohern Thieren; diess ist in dem Seitenlinienzweig besonders organisch

dargestellt und wir sehen so, dass die Oberflâche ihres Kôrpers mehr sub-

jectiv afficirt sein wird, besonders da dicke Schleimlagen, Schuppen, Pan-

zer, hornige Auswùohse die objectiven Wahrnehmungen erschweren und

verdunkeln. Aber auch in den innern Organen môchten die eigentlich

subjectiven Nervenfasern zahlreieher und kràftiger sein, und vielleicht ist

ein deutlicheres Gefùhl dieser innern Organe die Ursache, dass das instinc-

tive Leben bei den Fischen oft so stark und intimer wobl ûber das be-

wusste Leben vorherrschend ist. — Ich halte es nicbt fiir richtig, das sym-

pathische System fiir das subjective Nervensystem zu erklâren, wie Sobern-

heim 2
)
gethan hat: nach ihm wird hier durch die Ganglien und Scheiden

die Fortleitung der Fasern zu den Hirnorganen gehindert, die peripheri-

schen Reizungen vei'schmelzen unterschiedslos und desshalb kommt es nirht

zu gegenstândlichen Pereeptionen, sondern bloss zum Sichselbstfiihlen. Das

kann niemals Charakter der subjectiven Nervenfunction sein, dass die Rei-

zungen unterschiedslos verschmelzen, Locaîitàt und Qualilàt ist gewiss den

subjectiven Wahrnehmungen eimvohnend; unterschiedslos verschmolzene

Perceptionen wâren so gut wie gar keine. Auch ist der Sympathicrts vn

deutlich dem bildenden Leben zugewandt, so dass raan ihm wobl mit «rôs-

serm Rechte mit Stilling 3

)
den Fasomolorius, als den subjectiven Nerven

nennen kônnte.

') Rathke Abh. zur Bild. und Entwickl. Gesch. des Menschen und der Thiere, II, 12. —
Burdach's Physiol. als Erf. Wiss. II, §. 588, 390. — v. Baer in Milliers Arch. 4836,

V, p. CLXII, CLXIII. — C. Vogel in Agassi z hist. nat. des poiss. I, SS, 70. — 2
)

Physiologie der Arzneiwirkungen. Berlin 184», S. 63. — 3
) Die Spinal - Irritation. Leipz.

1840. S. 166.

Zum sensoriellen Nervensystem der Fische gehôren: die hintern Mittel-

leisten des Rùckenmarks mit der hintern grauen Substanz (I, §. 12), der
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hinlern Pyramiden (§. 19), ein Theil des weissen Seitenstranges (§. 20, 23),

die hintern Wurzeln der Rùckenmarksnerven (§. 77), die eigentlichen Sin-

nesnerven, die Gervicalnerven der Triglen {%. 82), ein grosser Theil des

Vagus, des Trigeminus , des Glossopharyngeus (§. 89), der Acusticus (§. 90),

der Opricitf (§§. 98—100) und 'der Olfaclorius {%%. 101, 102). Wahrschein-

lich sind auch die Sehlappen (§§. 4-1— 4-9) und die Tubera olfactoria (§§. 63,

64-), sensorielle Nervenorgane, wenigstens zum grossen Theil. Bei den Fi-

schen haben der Trigeminus und Vagus einen weit grôssern Einfluss auf

aile Sinnesverrichtungen, als bei den hôhern Thieren, und da dièse Nerven

grôsstentheils dem subjectiven Nervensystem angehôren (II, %'. 6), so môch-

ten auch wohl die sinnlichen Wahrnehmungen der Fische mehr subjective

Gefùhle als wirklich objective Empfindungen sein. Der Vagus scheint be-

sonders die sensiblen Functionen der Kiemen zu bedingen, zuweilen ver-

sorgt er eigenlhùmliche Sinnesorgane, z. B, das erectile Gaumenorgan. Man-

che Sinnesnerven der Fische sind sehr unbestàndig, z. B. die der Zunge,

des Gefùhls der Oberflâche, der sensiblen Zeugungsorgane. Es ist ùberhaupt

im sensiblen Theil des Fischnervensystems weniger Sonderung von dem

subjectiven Theil anzunehmen, darum sind die Sinnesfunctionen noch mehr

dem organischen, niedern Leben, weniger dem freien, animalischen zuge-

theilt, es herrscht mehr das unbewusste Leben und die Nothwendigkeit,

darum aber auch sind dièse Verrichtungen um desto sicherer und un-

fehlbarer.

S. 8.

Das motorische Nervensystem constituiren folgende Elemente: die vor-

dern Mittelleisten des Rùckenmarks (I, §. 12j, die vordern Pyramiden des

verlângerten Marks (§. 25], die vordern Gentralenden der Riickenmarksner-

ven {%. 77), der Hypoglossus (§. 83), der Accessorius (§. Sk) , ein Theil des

Vagus {%. 86), des Glossopharyngeus {%. 89) nnd des Facialis (§. 91), der

Abducens (§. 92), ein Theil des Trigeminus (§. 95), der Trochlearis (%. 96)

Mém. des sav. êtrang. T. V. 57
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und der Oculomotorius {%. 97). Auch die motorischen Faserungen scheiden

sich nicht streng vom subjectiven Nervensystem , sind oft mit solchen Fa-

sern verbunden, die zum weissen Seitenstrange gehen; am verlàngerten

Mark sind die motorischen Nerven gerade die unbestàndigsten, fehlen ent-

weder, oder gehen mit andern Nervenpaaren zu einem Nervenwege zu-

sammen. Es steht bei den Fischen die motorische Function, wie die sen-

sorielle, noch allzuviel unter der Herrschaft des subjectiven Nervensystems,

als dass in ihr Freiheit und Selbststàndigkeit walten kônnte. Auch mit dem

sensoriellen Nervensystem ist das motorische noch in nâherer Verbindung,

als in den hôhern Thieren. Es môchte also die motorische Thâtigkeit we-

niger vom Willen des Thieres, als von dessen unbewussten und nothwen-

digen Lebensthàtigkeiten, so wie auch von Empfindungen und Sinnesein-

drùcken bestimmt werden. Indem sie dadurch mehr auf die Grenzen der

Selbsterhaltung beschrànkt wird, gewinnt sie um so viel mehr an Sicherheit

und Kraft, als sie an Freiheit und Willkùr einbiisst.

Das centrale Nervensystem fasst in sich (gar nicht aile Nervencentra,

mit denen es also nicht identisch ist): einen grossen Theil der Lobi optici

(I, $% 41—54), die Zirbel (§. 55), die Lobi olfactord {%%. 56—62), die Lo-

bi inferiores (%%. 27—29), die Olivarstrànge {%. 26), die Hypophysis (§. 31),

das Substramen loborum oplicorum {%. 33), die Commissuren (§§. 32, 38,

39, kO, 60), den Sympathicus {%%. 103— 105) und von allen Nervenpartien

diejenigen Fasern, welche sich zu diesen genannten Organen hinbegeben,

oder von ibnen herkommen, welche freilich das anatomische Messer aile

nachzuweisen bis jetzt nicht vermag. Es ist, wie ùberhaupt in allen Ner-

vencentra der Fische, so auch in diesen Organen die Entvvickelung weni-

ger centrisch und mehr gesondert, iiberhaupt einfacher als bei den hôhern

Thieren; die Markmassen unterschteiden sich weniger scharf; mehr Anein-
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anderbildung als Ineinanderbildung; Uebergewicht der hintern und untern

Organe ùber die vordern; zuweilen ùppiges Hervorbilden niederer Organen-

reihen, meist Zuruckbleiben der hôher stehenden; die Stammfaserung und

einzelne Nervenpaare bestimmen noch mehr die Centra. Das Gangliensy-

stem scheint deri negativen Pol dieser Organengruppen auszumachen, ist

eben so wandelbar wie die Centra selbst, oft kaum zu erkennen, jedenfalls

in einer andern Beziehung zum Ganzen, als in den bôhern Thieren. Einer

solchen Stufe der leiblichen Bildung entspricht auch die Individualitàt des

geistigen Lebens, hier ist mehr Bestimmbarkeit durch Aeusseres, Zufàlliges,

weniger Selbststàndigkeit. Die Idée des Lebens ist nicht so weit specifi-

cirt, dass einzelne Individuen sich geistig von andern unterscheiden liessen.

Bildung, Schutz, Erhaltung des Organismus und gesicherte Fortpflanzung

der Gattung scheint die Haupttendenz des Lebens zu sein; darin erschôpfen

sich aile geistigen Thâtigkeiten , darin besonders zeigt sich auch grosse

Mannigfaltigkeit. In den hôhern Lebenstendenzen aber ist ailes monoton

und finster.

Zweites Kapitel.

Parallelisirung der Nervenorganition mit der heterogenen

Organisation.

S- *o.

Wenn wir anatomîsch nachforschen , zu welchen Theilen sich die Fâ-

den des §. 6 bezeichneten subjectiven Nervensystems hauptsàchlich verbrei-

ten, so sind es zwar vorherrschend die membranôsen Hullen sowohl an

der àussern Flàche des Kôrpers, als auch an den innern Hôhlen und Or-

ganen, von letzteren also nicht nur die Schleimhaute, sondern auch die se-

rôsen Ueberzuge, jedoch sehen wir uns genothigt, subjective Nervenfasern
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auch zu allen innern Organen selbst, so wie zu den Sinnesorganen und

den Muskeln gehend anzunehmen. Ein jedes Organ, sei es plastischer, be-

wegender oder sinnlicher Natur, hat ausser den seiner leiblichen Bildung

vorstehenden (s. g. organischen) , ausser den dem Sinnenleben angehbren-

den (relativ fùhlenden) und ausser den, dem motorischen Leben zukom-

menden Nervenfaserungen, notbwendig nocb solche Fàden, die dem Indivi-

duum den Zustand des Organs selbst kund thun (absolut fùhlende), welcbe

ihm das dunkle oder klare Bewusstsein geben, entweder von Behaglichkeit

und Zweckmàssigkeit seiner Thàtigkeit, oder von Unbehaglichkeit und

zweckwidriger Wirksamkeit. Und da in den Fischen der weisse Seiten-

strang stark ist, ja zuweilen die Mittelleisten des Rùckenmarks in sich auf-

nimmt, da die Gentralenden der Rùckenmarksnerven sich mehr als in an-

dern Thieren an die Seite des Rùckenmarks inseriren, da der Trigeminus

und Vagus, als die Hauptwege der subjectiven Nervenfaserungen, eigne

Gentralorgane besitzen, die in andern Thierreihen weder so vollkommen,

noch so gesondert vorbanden sind, so folgt daraus, dass die Fische auch

von allen bildenden, bewegenden nnd sensuellen Organen ein sebr richtiges

Selbstgefùhl haben mùssen, und kommt dièses Selbstgefûhl auch wegen gros-

ser Unvollkommenheit der eigentlich centralen Gebilde, in denen sich diè-

ses Selbstgefùhl erst metamorphosiren muss, nicht ins bewusste Leben, bleibt

es auch nur eben ein subjectives Gefùhl, so muss es doch aile Verrichtungen

in so weit steigern, aïs es das specifische Bedùrfniss des Organismus fordert.

Im Allgemeinen ist, entsprechend der Beschaffenheit des subjectiven

Nervensystems vom Fischorganismus Folgendes zu sagen :

1. Die àussere Gestaltung des Fischkôrpers ist sehr verschiedenartig,

eben so verschieden als das Rùckenmark und seine Gentralorgane, beson-

ders je nachdem die Bildungen des subjectiven Nervensystems es sind; es

scheint darum, als ob dieser Theil des Nervensystems besonders das Gefùhl

der àusseren Kôrperformation gâbe.
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2. Da die Sinnesorgane in der Regel einen grossern Antheil an Fase-

rungen des Trigeminus empfangen und dieser Nerv besonders dem subjec-

tiven Nervensystem angehôrt, so mùssen die subjectiven Sinnesperceptio-

nen der Fische vorherrschend sein; diess Moment spricht sich dadurch aus,

dass viele Fische fast ganz im Dunkeln leben, also der àussern Anregung

des Seborganes weniger bedùrfen, dass ihr Gehôrorgan nur sebr unvoll-

kommen zur Aufnahme des Scballs eingerichtet ist, dass die Zunge ihnen

oft fehlt, also dasjenige Organ, das besonders die objective Geschmacksem-

pfindung bedingt, dass fur ihr Riechorgan das Médium sehr ungùnstig be-

schaffen ist und dass ihre Tastorgane mit den objectiv empfindenden Tast-

organen hoherer Tbiere gar nicht ùbereinkommen , mehr denen der nie-

dern Tbiere âhneln, wo die objectiven Sinnesverrichtungen nur sebr un-

vollkommen sein kônnen. Am wenigsten objectiv und am meisten subjec-

tiv môchten in den Fiscben die geschlechtlichen Sinnesempfindungen sein.

3. Die motorischen Organe bângen wohl nocb am wenigsten vom sub-

jectiven Nervensystem ab; es wùrde von grosser Wichtigkeit sein, mancbe

motoriscben Organe, welche an Grosse und Ausbildung sehr excelliren, in

dieser Hinsicbt genauer anatomisch zu untersuchen, z. B. den Schwanz als

hauptsàchlichstes Bewegungsorgan, wobei es sehr darauf ankàme auszuma-

ehen, ob der vveisse Seitenstrang sicb bis zur Schwanzflosse bin erstreckte,

oder ob es mehr die Mittelleisten thun.

k. Die bildenden Organe der Fische scheinen mehr von eigentlichen

Rùckenmarksnerven, als von Zweigen des Sympalhicus versorgt zu werden,

wenigstens ist dieser viel schwâcher und unvollkommner, als in hohern

Thieren. Da nun den bildenden Organen nach der Analogie mit den libri-

gen Thierclassen, sensible Nerven ebenfalls weniger zugetheilt sein konnen,

indem sie in der Regel nur an ihren Ausgàngen, wo sie mit der Aussen-

welt zusammen treffen, sinnlicher Gefiihle fâhig sind, da ihnen ferner mo-

torische Fasern weit wenigere zugehen, indem sie selten andere als nur
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automatische und sehr beschrânkte Bewegungen ausfuhren, da endlich die

centralen Nervenfasern in den Fischen so isolirte und verhaltnissmàssig

kleine Gentralorgane haben, so schliesse ich, dass die bildenden Organe der

Fische mehr vom Seitenstrange und ùberhaupt vom subjectiven Nervensy-

stem mit Fasern versorgt werden, als diess in andern Thierclassen ge-

schieht, und ich glaube, dass die Fische mehr als andere Thiere die Zu-

stânde der Verdauungs-, der Blut bereitenden, der Athmungs-, der Ge-

schlechtsorgane und welche sonst zu den bildenden gehoren, mit den Ver-

ànderungen die bei der Function in ihnen vorgehen, in ihr Selbstgefùhl

•aufnehmen.

s. u.
•

Ist es wahr, dass bei den Fischen das subjective Nervensystem ein

besonders vorwaltendes und vor dem der andern Thiere sich auszeichnen-

des ist, so muss auch in der heterogenen Organisation, die demselben ent-

spricht, viel Besonderes zu finden sein, und da sehen wir auch in der

That, dass ihre âussere Haut, dass die Schleim- und serôsen Membranen,

in welchen vorzùglich das Gemeingefuhl seinen Sitz hat und das Thier

sich fùhlt, sehr viel Eigenthùmliches haben; wir begegnen aber auch Or-

ganen, welche keine andere Thierclasse darbietet und welche, da sie nur

vom Trigeminus , Fagus und von Rùekenmarksnerven versorgt werden,

besonders wichtig fur den Parallelismus des subjectiven Nervensystems sind:

ich meine die elektrischen Organe der Fische, welche ich einer et-

was ausfùhrlichern Betrachtung fur werth halte. Dièse Organe kommen

nur in schuppenlosen und nackthâutigen Fischen vor l

), deren Haut schlei-

mig ist und sich von der Kiemenôffnung aus leicht wieder mit Schleim

ùberzieht, wenn dieser entfernt ist
2
j. Es fehlen auch aile Spitzen und Her-

vorragungen, die sonst in verwandten Fischen gefunden werden, z. B. bei

Ma/apterurus electrieus vermisst man den Dorn an der Brustflosse, den die
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ùbrigen Siluri haben, gleich als hàtte die Natur jede Organisation vermei-

den wollen, durch welche Elektricitàt abgeleitet werden kônnte. *) Die

elektrischen Organe sind ausserordentlich nervenreich, aber vom Sympathi-

cus enthalten sie keinen Antheil *), woraus erhellt, dass sie nicht zu den

bildenden oder secernirenden Organen gehôren kônnen, wie F. Capi-

taine*) behauptet hat. Gegen die Annahme, dass sie Sinnesorgane wàren,

spricht, dass sie keinen specifischen Sinnesnerven haben, dass man kein

Atrium fur die Einwirkung der Aussenwelt an ihnen wahrnimmt und be-

sonders dass sie selbst krâftig auf die Aussenwelt hinwirken kônnen, was

den Sinnesorganen abgeht. Mit den motorischen Organen haben die elek-

trischen zwar viel Analoges; sie werden durch dieselben Einflùsse angeregt

und ùberreizt; eben so, wie es bei den Thâtigkeiten der motorischen Ner-

ven directe und Reflexbewegungen gibt, ebenso existiren auch directe und

Reflexentladungen der elektrischen Organe 6

) ; mit dem Athmen scheint die

Function der Muskeln und der elektrischen Organe in gleichem Verhâltniss

zu stehen 7

); mehr oder weniger scheinen letztere wie erstere vom Willen

abhàngig zu sein
8
); beide dienen dem Thier zur Vertheidigung, zur Flucht

und zum Ergreifen der Beute; in der Muskelthàtigkeit wird auch Elektri-

citat erzeugt und mit der Thâtigkeit der elektrischeu Organe finden gleich-

zeitig Muskelactionen Statt., z. B. zitternde Bewegungen der Brustflossen,

Einziehen der Augen, bei den Rochen Muskelaction zum Zusammendrùcken

der elektrischen Organe; auch ist nicht zu ùbersehen, dass eine Hauptwir-

kung dieser Organe Bewegung ist, wenn auch nicht eine sichtbare, doch

eine innere, die nahen Gegenstànde erschùtternde, wie denn iiberhaupt die

elektrischen Phànomene ohne Bewegung nicht vor sich gehen kônnen. 9

)

Es ist also wohl mit Gewissheit anzunehmen, dass die elektrischen Organe

viele motorische Elemente vom Nervensystem erhalten, desshalb sind sie

aber noch nicht als motorische Organe zu betrachten; Locomotion wird

durch sie nicht zu Stande gebracht, manchmal werden sie nur vom Trige-
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minus oder Vagus versorgt und dièse Nerven konnen nieht als so eminent

motorische betrachtet werden, dass sie ein Organ zum ausschliesslich bewe-

nenden machten.
n

1) Tiedemann's Physiologie I, 525. — 2
) Linari in Froriep's Neuen Not. IX, No. 191.

S. 22S. — 3
) Valenciennes in Froriep's N. Not. XXI, No. 45S. S. 227. — 4

) Tie-

demann's Physiol. I, 527. — Letheby in Froriep's N. Not. XXIV. No. SIS. S. 135.

5
) Muller's Arch. 1840, VI, p. Cil im Jahresbericht. — 6

) Valentin in R. Wagner's

Handwôrterb. S. 261. — 7
) Treviranus Biol. V, 171. — Valentin in Wagner's

Handwôrterb. S. 261, 262. — 8
) Valentin ebend. S. 271, 272. — 9

) Ueber die Analo-

gie mit der Muskelfunction vergl. Knox in Froriep's Not. X, 195 — 197. — Trevira-

nus Biol. V, 179, 180. — Valentin in Wagner's Handwôrterb. 262 — 26S.

§• 12.

Wenn also die elektrischen Organe der Fische weder zu den reproduc-

tiven und secernirenden, noch zu den Sinnesorganen, noch zu den moto-

rischen gezàhlt werden konnen, so mùssen sie wohl etwas von dem allen

sich Unterscheidendes haben und diess setze ich in die unmittelbare Wahr-

nehmung dieser Thiere von dem Verhâltniss ihres eignen Leibes zu den

àussern Umgebungen, ohne das Médium eines Sinnesorganes, obne eine gei-

stige Erkenntniss der Gegenstànde und ohne stoffigen Austausch mit der

Aussenwelt. Sie sind die rein subjectiv percipirenden Organe, in ihnen

kommt kein Verstehen des Objectes vor, sie sind aber auch die bloss sub-

jectiv reagirenden Organe, unterschiedslos ertheilen sie nur Scblàge, haben

keine andersartige Gegenwirkung gegen verschiedene aussere Einflùsse, auch

nach neuern Untersuchungen keine Richtung der Wirkung. i

) Ihre Lage

unter den allgemeinen Bedeckungen des Kôrpers deutet auf vorzngsweise

Beziehung zur Function der Haut, welcher ein grosser Theil von subjecti-

ven Perceptionen zukommt. Der grosse Reichthum an Gefâssen, ohne dass

doch Sécrétion oder Bewegung von ihnen bewirkt wird, zeigt an, dass die

Beschaffenheit des Blutes auf sie einen grossen Einfluss iiben muss und

wahrscheinlich ist es der, dass es sie befàhigt, das Verhâltniss des eignen
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Leibes zu der Umgebung unmittelbar wahrzunehmen. Und wenn in dem

Bau dieser Organe gleichsam eine galvanische Batterie zu erkennen ist, so

frage ich: was ist denn eigentlich elektrische Thàtigkeit? Ist sie nicht die

Wecbselwirkung zweier, polariscb verschieden gestimmter Korper zur

Neutralisation beider? Nun, in solcher Thàtigkeit ist, wenn sie organisch

gedacht und ausgefùbrt wird, das Bild der wahren Subjectivitàt, oder der-

jenigen wabrnebmenden und reagirenden Thàtigkeit, die nicht ins bewusste

Leben gelangt, zu erkennen. Diesen Bau der elektrischen Organe mùssen

wir noch etwas nàher betrachten. Wir kennen eigentlich nur vier elektri-,

sche Fische: Torpédo narke, Torpédo Galvanii (Zitterrochen), Gymnotus etec-

tricus (Zitteraal) und Malaplerurus electricus (Zitterwels), denn Trichiwus elec-

tricus , Tetrodon electricus und Rhinobalus electricus will man nicht mehr

fur elektrische Fische anerkennen 2
) ; wahx'scheinlich gibt es aber unter den

Seefischen warmer Zonen noch manche elektrische Fische. Auch ist es wich-

tig. dass man àhnliche Organe als die elektrischen in mehreren Fischen

gefunden hat 8
), z. B. in Raja rubus und bâtis, in Squalus acanthias (I, §.

95). Dièse, keine Electricitàt entwickelnden und doch den elektrischen

sehr analogen Organe beweisen, dass auch bei letzteren die Etektricitàt

nicht die wahre Function, sondern nur ein Phânomen der Function ist.

Die elektrischen Organe sind nach Letheby 4
) auch nicht neue Organe

von besonderer Structur, sondern nur das Résultat einer hôhern Entwick-

lung der aponeurotischen intermuskulàren Zwischenwànde. Bei den 3 erst-

genannten Fischen (Torp. narke, T. Galvanii und Gymnotus electricus) be-

stehen dièse Organe aus Septa (Platten), welche sàulenfôrmig auf einander

geschichtet sind, und durch Zellenrâume, die mit Flùssigkeit gefùllt sind, von

einander gehalten werden. Viele solcher Sàulen stehen dicht neben einan-

der, in Torpédo narke und Galvanii vertical, in Gymnotus electricus hori-

zontal. Die Richtung des Schlages geht irnmer senkrecht auf die Septa,

also in den Rochen vom Rùcken nach dem Bauche, im Zitteraal vom Kopf

Mém. des sav. étrung. T. V. 58
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nach dem Schwanze hin; die Nervenvertheilung ist immer parallel mit dem

Septum, es steht also die elektrische Strômung auf der Nervenausbreitung

senkrecht. s
) Im Zitterrochen gehn k Haiiptstâmme von Nerven zum elek-

trischen Organ, ein Zweig des Trigeminus uud 3 Aeste des Vagus. Die

letztern alterniren mit den, ebenfalls vom Vagus kommenden Kiemenner

ven, unterscheiden sich aber wesentlich von diesen , indem die elektrischen

Nerven dicker und ohne Knoten, die Kieniennerven aber dimner und mit

Knoten verseben sind. 6
) In Gyninotus eleclrir.us sind die elektrischen Ner-

ven lauter llùckenmarksnerven; von den Centralorganen des Kopfs kom

men nicbt einmal accessoriscbe Fàden her und auch der Seitenliniennerv

gibt keinen Faden an dièse Organe; die Nerven sind ausserordentlirb zahl-

reich, ein Theil gebt dureh das Organ, ein anderer Theil bleibt darin, letz-

tere scheinen die stàrksten zu sein.
7
) Das elektrische Organ des Malapte-

rurus (Si/urus) electricus besteht ans 2 membranbsen Schichten, deren àus-

sere unrnittelbar unter der Haut liegt, von fast schwammigem Gewebe und

aus dùnnen einander durchkreuzenden Blàttchen zusammengesetzt ist: dièse

Blàttcben stellen Maschen dar, welche mit einer gallertartigen Flùssigkeit

getrànkt sind; zu dieser Schieht vertheilt sich allein der Vagus: die in-

nere Schieht besteht aus wenigstens B untereinander liegenden Blàttchen,

die mit einander und mit den unterliegenden Muskeln nur locker verbun-

den sind und das Ansehen eines flockigen Gewebes haben; zu dieser Schieht

gehn ausser den Fàden des Vagus auch noch feine Zvveige der Intercostal-

nerven. Vom Vagus sind es dieselben Zweige, welche in andern Fischen

in die Seitenlinie eindringen 8
).

') Matteucci und Zan tedesclii in Froriep's N. Not. XXIII, No. 487. S 38. - 2
)

Valentin in R. Wagner's Handwôrterb. S. 274. — Valenciennes in Froriep's N.
Not. XXI, No. 454, S. 212. - 3

) Oken's allgem. Nat. G. VI, 41. - 4
) Froriep's N.

Not. XXIV, N. olo, S. 132. — 5
) Valentin in Wagner's Handwôrterb. S. 272, 273-

— 6
) Valentin ebend. S. 256. — 7

) Valentin ebend. S. 269, 270. — 8
) Valen-

ciennes in Froriep's N. Not. XXI, No 455, S. 228, 229.
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%• 13.

Bei der Wirkung der elektrischen Organe wird Elektricitât frei und

man hat vermittelst derselben schon Metalle verbrannt, Funken erscheinen

lassen, zusammengesetzte Kôrper in ihre Elemente zerlegt, und Elektrici-

tâtsleiter in Magnete verwandelt. 1
) Es liegt dalier sehr nah, den ganzen

Apparat aïs eine galvanische Batterie zu betrachten, in welehem die Nerven

die feuchten Leiter, die Flùssigkeit aber und die Epithelialformation der

einzelnen Zellen die Erreger sind: im Zustande der Ruhe sind die durch

Scheidewânde isolirten Zellen obne functionelle Verbindung, sobald die

Organe wirksam werden, setzen die Nerven in demselben Augenblick die

vielen einzelnen Partialapparate in Verbindung und der Trogapparat wird

zur schlagenden Batterie 2
) Es will nicht viel sagen, dass in der dureb

dièse Organe zur Erscheinung gebraehten Elektricitât manches Verschieden-

artige von den Pbaenomenen der physikaliscben Elektricitât vorkommt, es

wùrde im Gegentbeil befremden, wenn dasselbe Phànomen, wenn es die

Natur hervorbringt, in allen Stucken ubereinkommen wùrde mit demsel-

ben, wenn es von einem Thier erzeugt wird. Genug, es sind unverkenn-

bar die Erscheinungen der Electricitàt. Da nun elektrische Erscheinungen

auch sonst im Kbrper vorkommen, wo es keine eigentlich elektrischen Or-

gane gibt, namentlich bei der Thàtigkeit der Muskeln und auch anderer Or-

gane 3
); so ist anzunehmen, dass sicb die elektrischen Fische nur darin von

andern Thieren unterseheiden, (qua elektrische nehmlich), dass eine Func-

tion oder eine Lebensthàtigkeit, welche sonst durch den ganzen Korper

verbreitet und unbestimmt, gleichsam durch andere Processe verdunkelt

ist, hier mehr auf eine geringere Localitât concentrirt, umschrieben und

el>en dadurch bestimmter und kràftiger geworden ist. Auch bei elektrischen

Fischen sind, wenn das Thier noch sehr lebenskràftig ist, die elektrischen

Phànomene am ùbrigen Korper gleiebfalls wahrzunehmen, nur bei schwin-

dender Lebensthàtigkeit beschrànken sie sich auf die Gegend des elektri-
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schen Organes.
4
) Die elektrischen Organe bringen also das, was eigentlich

durch den ganzen Leib verbreitet ist, die Perception der allgemeinen Wech-

selwirkung des eignen Korpers mit der Aussenwelt, gleichsam zur Blùthe,

zum Extrem, zur Staffel. Solcher Perception dienen nach meiner Annahme

die subjectiven Nervenfâden und weil dièse in allen Thieren, aucb in den

nicht elektrischen, vorhanden sind und auch ihre Gentralorgane haben, so

kann es keine besondern Gentralorgane fur die elektrischen JNerven ge-

ben. Mit Unrecht schreibt man solchen Fischen eigne elektrische Lappen

zu, es sind keine andern , als die Vagus- und Trigeminuslappen und der

weisse Seitenstrang des Rùckenmarks oder das kleine Hirn. (Vergl. I, %.

21, S. 2k, 25).

i) SchônbeiD in Froriep's N. Not. XX, No. 419, 420, 421. - 2
) Valentin in R.

Wagner's Handwôrt. S. 276 — 278. — s
) Val en tin ebend. S. 279 — 309. Hier wird

freilich die Realitât der vital - elektrischen Strôine sehr zweifelhaft, wenn sie auch noch

wahrscheinlich bleibt, aber das Dasein contact - elektrischer Wechselwirkung wird doch

dem Organismus vindicirt, nur mehr auf die Verschiedenheit der Dichtigkeitsgrade der

Gewebe reducirt. — 4
) Zantedeschi in Froriep's N. Not. XXIII, No. 487, S. 38.

S. i*.

Die weitere Parallelisirung des subjectiven Nervensystems muss mit den

membranosen Ausbreitungen durchgefùhrt werden. Die àussere

Haut der Fisohe hat fur ihre thierische Oekonomie eine grôssere Bedeu-

tung als bei den meisten andern Thieren und dem entspricht es, dass zwei

Kopfnerven, der Trigeminus und Vagus, weit mehr pei'ipherische Nerven-

zweige hergeben (I, §. 87, S. 100). Besonders ist der Lateralis (%. 88) und

der Seitencanal in welchem er verlàuft, von Wichtigkeit. Dieser Seitenca-

nal oder die Seitenrôhre befindet sich zu beiden Seiten des Rumpfs, ist

hier zuweilen ganz, meist aber nur an seiner vordern Hàlfte von geschlos-

senen oder halbgeschlossenen, durch hàutige Zwischenrâume unterbrochenen

Knochencanàlen oder Knochenrinnen umgeben und setzt sich am Kopf,
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mehrfach zertheilt, bis ganz nach vorn fort. Ani Kopf ist er durch die

Supratemporalknochen, die Suborbitalknochen und die Nasenbeine geschùtzt,

Avelche keineswegs den Knocben des Gesichtes oder der Sinnenwerkzeuge

hôherer Wirbeltbiere zu vergleicben sind, sondern dem Hautskelet angehô-

ren und zum Schutz der am Kopf fortgesetzten Seitenrôhre dienen und sie

in ihren Hôhlen aufnehmen. 1

)
Der Seitencanal zeigt sich erst nach dem

Ausschlupfen aus dem Ei, er ist aus verschiedenen kleinen Rôbrchen zusam-

mengesetzt 2
), und an ihm befinden sich eine Menge Schleimdrùsen , die

wohl in keinem Fisch so entwickelt sind, als in Myxine glutinosa.*) Aus-

serdem ist die àussere Haut selbst auch in vielen Fischen ein Schleim ab-

sonderndes Organ und nach den Versuchen von Humboldt und Proven-

çal 6
) scheint die Haut auch Respirationsfunction zu haben. Sie ist ùber-

diess oft mit einem àussern Skelet versehen, welches gewissermassen einen

Antagonismus bildet gegen das innere Skelet 5
), und der reichliche blichte

Saft im Zellgewebe dient ihr in so weit zum Schutz, als er sie trànkt und

den zerstôrenden Einfluss des Elementes, in welchem die Fische leben,

abwehrt.

l
) Stannius in Froriep's N. Not. XXII, No. 469, S 97 — 100. — G Cuvier's Vorles.

ùber vergl. Anat., herausgeg. von F. Cuvier, Duvernoy und Laurillard. I, 622,

623. — 2
) C. Vogt in Agassiz Hist. naU des poiss. I, 148, 149. — 3

) Retzius in

Meckel's Archiv 1826, III, 388, Tab. VI, Fig. 2, 12. - 4
) Fr. Arnold's Lehrb. der

Physiol. II, 1, S. 263. — s
) Dr. K. R. Hoffmann's vergl. Idealphilosophie. Stuttg. 1834,

S. 159. — I. H. Schmidt's 12 Bûcher ùber Morphologie, I, 22, 26.

î. 15.

Die Schleim haute der Fische scheinen ihr Epithelium hàutiger abzu-

stossen und zu regeneriren als bei den hôhern Thierclassen. Im obern

Theil des Darmcanals hat die Schleimhaut eine Menge Drùsen und bildet

viele und grosse Falten. Sie hat ein Flimmerepithelium ; zuweilen fehlen

die Zotten. Sie geht auch in die Bildung einiger Organe ein, deren Func-
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tion uns nicht genau bekannt ist, in die Schwimmblase, in die Spritzlbcher,

in das erectile Gaumenorgan der Cyprinen, in die Lnftbehàlter. hinter dem

Gehirn von Cobitis fossilis
1

), in die Wasserbehalter am Schlundbein von

Ophiocephalus 2
) , in die Lôeher auf der Stirn hinter den Augen bei den

Rochen und Haien 5
), in den Trichter von Cyclopterus (umpus*). Sie ùber-

zieht die Canàle und Hôhlen der Genitalien und Harnwerkzeuge, der Or-

gane des Geruchs und des Geschmacks und umkleidet den Kiemenapparat.

Offenbar stebt sie in grôsserer Nervenverbindung und grôsserer Analogie

mit der àussern Haut, als in den hôhern Wirbelthieren, fungirt gleichfor-

miger mit dieser und steht ihr weniger antagonistisch gegenuber. — Die

serosen Membranen der Fische besitzen ebenfalls ein Flimmerepithelinm

und haben das Sonderbare, dass sie in manchen Species dieser Classe mit

dem Wasser in Communication treten, da sie doch in andern Tbierclassen

der Aussenwelt nicht zugànglich sind; die Rochen und Haie haben in den

Leisten Spalten, durch welche das Wasser frei in die Bauohhôhle treten

kann à
), es mùsste denn sein, dass, wie Grant 6

) sagt, durch dièse Spalten

wohl Stoffe von innen nach aussen gelangen kônnen, aber nicht umgekehrt.

Auch bei den Stôren, Aalen und Làchsen wird zu beiden Seiten des Afters

eine Oeffnung angetroffen , die durch einen lângern oder kùrzern Canal in

die Bauchhôhle fùhrt ~). Bei den Syngnathus ôfl'net sich das Peritonaeum

zu beiden Seiten des Afters in der Art, dass das Wasser bis zum Herzen

hinauf frei zwischen den Baucheingeweiden circulirt
8
). Eine mangelhafte

Bildung dieser Membranen findet sich in Petro/f/yzon fluviatilis , Petr. P/a-

neri, Ammocoetes branchialis, in den Cyprinen und bei Syngnuthus ophidion,

wo das Gekrôse fehlt. Bei mehreren Pleuronecten ist das Gekrose vielfach

durchlochert 9
). Endlich ist noch eine Eigenheit der serosen Membranen

in den Fischen, dass sich in denselben oft ein Pigment ablagert 10
). Aile

dièse Eigenthùmlichkeiten der Membranen scheinen mir der Besonderheit

ihres subjectiven Nervensystems zu entsprechen.
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l
) Trevirauus Biologie IV, 146, 147. — ») Cuvier's Thierreich II, 582. -, 3

) Okeri's

allgem. Nat. Gesch. VI, 58. — *) Rathke in Meckel's Archiv VII, 4, S. 800, 801.

— 5
) Oken's allgem. Nat. Gesch. VI, 39, 82. - 6

) Umrisse 469. — 7
) A. Krolin in

Mùller's Arch. 1839, V, 383. — 8
) Rob Harrisson in Froriep's N. Not. III, No

85, S. 145. — Grant's Umrisse 469. — Meckel's System der vergl. Anat. V, 184,

188. — Wilbrand's Handb der vergl. Anat. §. 874. — 9
) Rathke Bem. ùber d. in-

nern Bau der Pricke. Danzig 1826. — Beitr. zur Gesch. der Thierwelt II und III —
Meckel's Arch. 1830, No IV, 439. — l0

) z. B. ein schwarzes in Gadus minutas, Cy-

prinus vimba , Cyr. nasus, scliôn silberglànzend in Argentiiia sphyraena. In Callionymus

fttstivus sind die sonst weissen Hoden àusserlich schwarz, innerlich schwarzgrau. Re-

tzius in Froriep's Not. XV, N. 319, S. 166.

S- 16

Das sensorielle Nervensystem ist keineswegs bloss in den Sinnes-

organen enthalten, aile ùbrigen Organe mùssen ihren Antheil an der Sin-

nesfunotion haben, weil der Organismus ein Ganzes ist, und dictes Zusam-

menwirken der Muskeln , der Eingeweide, der subjectiven Organe mit den

eigentlichen Sinnesorganen verwirklichen die Fasern des §. 7 angefuhrten

Theils vom Nervensystem. Nur vorwaltend und am massenreichsten finden

wir die sensoriellen Nervenfasern in den wirklichen Sinnesorganen. Sin-

nesorgane nenne ich diejenigen Organe, in welchen die Sensibilitàt ùber

die Stufe des Gemeingefuhls dergestall gesteigert ist, dass ihnen ein eigen-

tbùmlicher Kreis von Wahrnehmung àusserer Verhàltnisse erôffnet ist. Ist

dièse Définition richtig, so umfasst die Sinnesfunction freilich mehr, als die

fùnf Sinne, die man gewôhnlich nur als solche bezeichnet, es muss alsdann

der Geschlechtssinn auch dazu gehôren, ja es mussten nocb andere Sinnes-

organe vorhanden sein, durch welche es den verschiedenartigen Thieren in

ihren besondern Lebenssphâren erst mbglich wird, ihr eigentbùmliches Le-

ben abzuschliessen, und es mùsste auch wohl fur jede Hauptverrichtung

des Organismus eine sensorielle Seite nachzuweisen sein, zu welcher sich

die iNervenfàden dièses Systems hinbegeben. Dièses letztere vermag die

Anatomie noch nicht zu leisten. Eigenthùmliche Sinnesorgane, die nur in
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besondern Thierreihen vorkommen, pflegen wir, da wir keinen Begriff von

ihnen haben, unter die Kategorie der Gefûhlsorgane zu fassen und es wer-

den hier auch solche erwàhnt werden, die mari nur an Fischen gesehen

hat. Vorzugsvveise sind es also sechserlei Sinnesorgane, die wir hier zu

betrachten haben, die sinnliche Organisation der Geschlechtsfunction , die

Gefûhlsorgane, die Geschmacksorgane, die Nase, das Ohr und die Augen.

fch beziehe mich hier auf II, %. 5, wo ich eine von unten nach oben, oder

von hinten nach vorn vorschreitende Potenzirung der Nervenfaser nachge-

wiesen habe, die besonders im sensoriellen Nervensystem zu erkennen ist.

Es làsst sich dièse Abstufung in zwei Reihen abtheilen ; die eine hat Ner-

ven, die noch nicht vollkommen specifieirt sind und wenig markirte Cen-

tralorgane, ihre Fasern verbinden und vergesellsehaften sich inniger und

zahlreicher mit dem subjectiven Nervensystem, besonders mit dem Vagus

und Trigeminus, hierher gehôren der Geschlechtssinn, der Gelùhlssinn und

der Geschmack; die andere Reihe hat vollkommen specificirte Sinnesnerven

und markirtere Gentralorgane, ihre Nervenfasern scheiden sich mehr vom

subjectiven Nervensystem , dièse sind das Gehôr, der Geruch und das Ge-

sicht. Jene Organe geben dem bewussten Leben keine festen Anhaltspunkte,

bestimmen dasselbe nur durch dunkle Gefùhle, sie sind in den Fischen

verhàltnissmàssig vollkommner ausgebildet als die zweite Reihe, in ihnen

verweben und vermischen sich die letzten Nervenzweigungen ununterscheid-

bar mit der heterogenen Organisation. Die zweite Reihe liefert dem be-

wussten Leben den Hauptstoff fur die geistige Tkàtigkeit, sie gibt klare

Anschauungen, deutliche Rùckerinnerungen , veranlasst Vorstellungen, die

nicht mehr mit organischen Verrichtungen verschmelzen, dièse Sinnesor-

gane sind in den Fischen weniger vollkommen ausgebildet, doch schon weit

mehr specifieirt, als in den Insecten, Grustaceen und Arachniden, ihre Ner-

venmasse erhâlt sich noch in ihren letzten Endigungen auf einem gewissen

Grade von Selbststàndigkeit, behàlt eine hirnàhnliche Bildung, bleibt ge-
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schiedener von der heterogenen Organisation. VVir kônnen also im Allge-

meinen von den Sinnesorgancn der Fische sagen, dass sie unvollkommner,

weniger gesondert und speciticirt, melir noch dem organischen Leben ein-

verleibt sind als bei den Amphibien, Vôgeln und Sàugthieren. Weil sie

aber der Willkùbr und Freiheit mehr entzogen, mehr der Nothweridigkeit

verfallen sind, so sind aile dire Thiitigkeiten irdiseh mehr begrùndet, siche-

rer, weniger trùgerisch und erreichen gewisser und sihneller ihr Ziel.

S. 17.

Die Sinnesorgane des Geschlechtstriebes stehen zur Geschlechts-

function in demselben Verbàltniss, wie das Geschmacksorgan zur Assimila-

tion, das Geruchsorgan zur Respiration u. s. w. Sie sind die ins bewusste

Leben hineinreicbende Sphàre der Geschlecbtsverrichtung. Die Sinnesner-

ven der Gesehlechtsorgane sind diejenigen, welehe sich zu den §. 7 ge-

nannten Nervenpartien begeben und an die Organe verbreiten, welcbe mit

der Aussenwelt in Conflict kommen und befàhigt sind, deren Eindrùcke

aufzunehmen und zu verarbeiten. Sie stehen besonders mit dem Rumpf-

theil des Riiekenmarks und mit dem kleinen Gehirn in Beziehung. Es

thut nichts, dass der Gegenstand dieser Sinnesàusserungen nur das andere

Geschleeht ist, immerhin ist der Geschlechtssinn ein Complément unserer

gesammten Perception der Aussenwelt, denn das andere Geschleeht ist dem

Individuum auch ein Theil der Aussenwelt und eben so wie bei den an-

dern Sinnen geht auch hier das Ziel der sinnlichen Thatigkeit auf Wech-

selwirkung und Vereinigung mit einem eigenthùmlichen Kreise der Aus-

senwelt. Dièse Thatigkeit spricht sich einestheils als Brunst aus, wenn die

Befruchtung dem Individuum Bediirfniss ist, anderntheils als Abscheu gegen

das andere Geschleeht, wenn die Vereinigung im Coitus dem schon ent-

standenen Keim schadlich werden muss. Bei den Fischen hat dieser Sinn

viel Eigenthùmliches. Hier scheint der Vagus eine viel grôssere Beziehung

Mém. des sav. êtrang. T. V. 39
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auf die Geschleehtsfunction zu haben, als bei hôbern Thieren; bei der Be-

gattung schwimmen die Fisehe neben einander, geseilen sich zusammen,

reiben sich mit den Bàuchen, so dass After gegen After kommt, hàufig lie-

gen sie bei einander ') und in der wechselseitigen Berùhrung der Seitenli-

nien môgen die Zwischenrippenmuskeln zur Austreibung des Samens und

der Eier angeregt. werden ï
j welcbe in diesem Act immer gleiehzeitig er-

folgt
s

). Die àussern Geschlecbtstbeile der Fisehe sind sehr unvollkommen

ausgebildet, oft kann man das Geschlecht fast nur an den innern Zeugungs-

theilen erkennen 4
); nur wenige Fisehe, vvie die Bochen und Haie, nach

Leuret 5

)
auch die Chimaera- , Synçnathus- , Blennius-, Silurus- und Mu-

raena Arten begatten sich, und selbst wo Begattung statt findet, sebeint das

Sperma nur mebr auf die Eier im Leibe, als auf die Generationsthàtigkeit

des Weibchens hinzuwirken, das Mânnchen bat keine eigentliche Ejacula-

tion des Samens, nur Emission, ein Ausfliessen und das Weibchen keine

eigentliche Empfângniss. Die niedere Stellung dieser Function ist gewisser

massen schon dadurch angedeutet, dass der Ausfiihrungsgang der Genera-

tionsorgane in beiden Geschlechtern hinter dem After gelegen ist
6
). Doch

kommt bei den Fischen keine Zwitterbildung mebr vor und es finden sich

keine Geschlechtslosen wie bei den ïnsecten. Ich kann nicht glauben, dass

es bloss der Geruch ist, was das Fischmànnchen zum Weibchen zieht
7

)

Sie haben eben so wohl ihre Brunst, wie andere Thiere, in welcher die

Geschlechtsorgane zu Wahrnehmungen und Gefùhlen befâhigt werden, wel-

che ihnen kein anderer Sinn suppeditiren kann. Die Brunsl dauert Wo-

chenlang 8
), kommt oft 2 mal im Jahr, ziemlich regelmàssig und ist dann

so mâchtig, dass dièse Thiere sogar den fortgesetzten Aufenthalt in einem

ihnen sonst nicht zusagenden Elemente nicht scheuen, dass z. B. Seetische in

susses Wasser einwandern. Wenn aber auch der Geschlechtssinn der Fisehe

sehr màchtig ist, so sind jene Gefùhle doch sicherlich nicht so specificirt,

mehr nur vag und allgemein, uberhaupt dunkler als in hôhern Thieren.
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l) Oken's allgeni. Nat. G. VI, 22. — Krùnitz's ôkonom. technol. Encyclop. LVIII, 209.

— 2
) Trcviranus in Zeitsch. II, f, S. 13, 16. — 3) R. Wagner's Lehrb. d. Physiol.

I, 1. §. 29, S. 47. — 4
) Ratlike in Fronep's N. Not. IV, No. 84, S. 282. — Me-

ckel's Arch. VI, 4, S. 599, 300. — 5
) Jnat. comp. des Syst. nerv. p. 104, 109. — 6

)

Joli Muller in s. Archiv 1841, II und III, S. 226. — Wilbrand's vergl. Anat. §.

812, S 424, — 8
) Treviranus in Zeitschr. II, 1. S. 13. — Die Erschein. u. Ges. des

org. Leb. II, 2. S. 23. — 8
) Cuvier's Thierreich II, 198.

%. 18.

Die Si n nésorgane des Gefiihls seheinen in nâherer Relation mit

dem Capillargefàsssystem der àussern Haut zu stehen und sind gleichsam

dessen letzte sensorielle Endigung: sie môchten solehergestalt die animali-

sche Partie des Gefàsssystems sein, in welcher die Circulation dem bewuss-

ten Leben nahe tritt und mit ihm eins wird. So wie die Form des Kreis-

lanfes sieh itn Gentrum als Zusammenziehung und Ausdehnung, in den

Gelàssen als Zustrômen und Wegstrômen kund gibt, so ist der formelle

Ausdruck des Gefùblsactes Turgescenz und Einsinken, Ëntgegenstreben den

angenehmen, und Zurùckziehen von den unangenebmen Eindrùcken. Die

Nervenladen dieser Organe haben eine nàhei'e Beziehung zum Halstheil des

Rùckenmarks, zum verlàngerten Mark und zu den in dieser Gegend vor-

kommenden andern Centraltheilen. Sie vermiscben sich nicht allein mit

den Fàden des subjectiven Nervensystems, sondern zablreich auch mit de-

nen des Sympathicus, es ist anzunehmen, dass aucb das motorische System

sieb mit ihnen reieblicb vermengt, wenigstens haben die ausschliesslicben

Gefùhlsorgane der Fiscbe einen bohen Grad von Mobilitàt. In den Fischen

ist der grôsste Tbeil der aussern Haut zu Gefùhlswahrnehmungen wenig

befàhigt, dafùr concentrirt sich dieser Sinn manchmal in besondern Orga-

nen, von deren Function wir freilich keinen rechten BegrifF haben kôn-

nen, die auch wohl in manchen Fischen eine uns fremde Sinnesfunction

haben môgen, welche nicht mehr dem Gefuhl zuzuzàhlen ist, die ich aber

hier als Gefùhlsorgane ansehe, weil sie dem Thier die Fâbigkeit ertheilen,
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entweder nàhere Gegenstànde durch Betasten zu erkennen , oder gewisse

Besehaffenheiten der Umgebung zu fùhlen und sich dagegen zu sichern:

manche Salmo-Arten, z. B. Salmo oxyrhynchos und maraena, verschwinden

bei Gewittern oder suehen die Tiefe, andere koraraen dann an die Ober-

flàcbe: Salmo lavaretus '); bei Rochen und Haien gibt es besondere mit

Scheidewanden versehene und mit Gallerte gefùllte Rohren 2
), welehe wahr-

scheinlirh mit ihren Stirnlochern communiciren 3
)

(vielleii ht sind diess aber

Organe, die man dem subjectiven Nervensystem als angehorig betrachten

muss) ; Gefùhlsorgane sind auch die Lippen und Cirrhi des Stôrs, das con-

tractile Gaumenorgan der Cyprinen *) , die Fàden des Lophius piicalorius,

der Trichter des Cyclopterus lumpus 5
), die fleischigen Anhânge der Krôten-

fische
6
), das mit einem starken Nerven versehene gewundene Organ an den

Kiemen von Heterobis nilotica , welches Ehrenberg'j fur ein accessori-

sches Gehôrorgan hait, die finijerartigen Organe der Triglen 8
). Dièse be-

sondern Organe des Gefùhls zeigen, dass bei den Fischen dieser Sinn schon

mehr specificirt ist, als der Geschlechtssinn, mit dem er ùbrigens wohl in

functionellem Zusammenhange steht. Wâren solche besondere Gefùhlsor-

gane constanter in dieser Thierclasse, so môchte man den Gefùhlssinn fur

den vollkommensten ihrer Sinne halten, denn verhàltnissmàssig sind die

Gentralnervenorgane dièses Sinn es bei den Fischen massenreicher und nicht

selten auch sehr ausgebildet.

») Oken's allgem. Nat. Gesch. VI, 360, 361, 363. — 2
) Tieviranus verm. Schr. III,

140— 146. Vergl. Rnox in Froriep's Not. IX, No. 187, S. 164, 163. - 3
) Oken's

allgem. Nat. Gesch. VI, 58, 65, 66. — 4
) Mùller's Handb. der Physiol. I, 773. — 5

)

Rathke in Meckels Arch. VII, 4, S. 300, 301. — $
) Cuvier's Thierruich II, 498.

— 7
) Froriep's Not. XVII, No. 366, S. 213. — 8

) Yarrel in Froriep's N. Not. II,

No. 44, S. 339, 540.

S- 19-

Das Organ des Geschmacks hat ohne Zweifel die nàchste Beziehung

zu den Assimilationsorganen. Es ist die sensorielle Endisning des Darm-
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canals nach oben, die eigentlich animalische Partie des Verdauungsappara-

tes, in welcher die Aufnahme von Nahrnngsmitteln ins bewusste Leben

fâllt. Ist nun die Funetion der assiniilirenden Eingeweide dadurch charak-

terisirt, dass die Aussendinge (die Nahrungsmittel) ihrer fremdartigen Natur

beraubt, chemisch zersetzt, aufgelosst und in die Natur des Individuums

umgewandelt werden, so ist, dem entspreebend die Funetion des Ge-

schmacks das Herausfiïhlen ailes Fremdartigen und ailes Congruirenden in

den Nahrungsmitteln und es beginnt in seiner Thàtigkeit die Vernicbtung

der Eigenthùmlichkeit des Wesens der Aussendinge. In den hôhern Thie-

ren sehen wir bedeutende Nervenzweige zum Geschmacksorgan gehen und

der eigentlich sensorielle Theil wird durch den G/ossopharyngeus l

) , der

subjective durch den Lingualis vom Trigeminus, der bildende durch den

Sympat/iicus und der motorische durch den Hypoglossus repràsentirt. In

den Fischen ist der eigentliche Geschmacksnerv ein unbestàndiger , zuwei-

len mir in andex^n Nervenwegen enthaltener (I, §. 89), dagegen wallet der

Trigeminus auch mit den Elementen vor, welche zum Geschmacksorgan

gehen, der Hypoglossus ist jedenfalls, wenn er auch nicht fehlt, doch

schwach (§. 83). Die Centralorgane sind das verlàngerte Mark, besonders

wohl die Olivarstrànge, die Trigeminuslappen und das kleine Hirn. Mit

dieser Beschaffenheit des Nervenantheils fallen folgende Eigenthùmlichkeiten

der heterogenen Organisation im Geschmacksorgan zusammen: Die Zunge

fehlt zuweilen, z. B. den Rochen 2
), dem Blennius viviparus 5

), dem Syngna-

thus acus *). Rathke 4

)
vermisste sie in Cyclopterus lumpus, ich habe aber

in diesem Fisch eine grosse Zunge gesehen. In den Lampreten findet sich

statt ihrer eine viereckige, gezàhnte, fast verknôcherte Erhabenheit, ganz im

Grunde des trichterfôrmigen Mauls 6
). Die Fischzunge ist oft knoehenartig,

mit gezackten Hautplatten belegt, auch mit Zàhnen bewaffnet (Salmo trutta).

In Cottus quadricornis vermisste ich sie, in Coltus scorpius ist sie gross.

Selten ist die Zunge der Fische sehr beweglich und sicherlich nicht das
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einzige Geschmaeksorgan, vielmehr mussen die Gaumenhaut, die innere

Flàche der Wangen, das Gaumensegel, der Pharynx und vielleieht auch

noch mehr innerliche Organe ihren Antheil an dieser Function haben.

Die Zàhne sind in den Fischen oft in grosser Zahl und Àusdelinnng vor-

handen, demi fast aile Theile der innern Mundhôhle, ja sogar noch die

Sehlundkuochen und der Vomer sind mit Zàhnen besetzl.
7

) Die Zàhne

haben hier mehr knochenartige Bildung als in den hôhern Thieren, sie re-

pràsentiren nach Owen 8
) bei den Haien und vielen andern Fischen das

Anfangsstadium oder das s. g. Warzenstadium der Zahnbildung beim Men-

sehen und den Sàugthiei'en, môgen daher auch mehr sensibel sein, und

diesen Antheil an der Geschmacksfunction verdanken sie wohl einzig dein

Trigeminus. Die Speicheldrùsen sprechen Oken 9

)
und Grant 10

) den Fi-

schen ganz ab; Meckel n
) statuirt nur beim Lophius piscatorins das Dasein

einer grossen Speicheldrùse; Rathke 12
) aber sah im Karpfcn, Aalen, Hech-

ten, Welsen und andern Fischen wenigstens âhnliche Drùsen. Jedenfalls

muss die Einspeichelung der INahrungsmittel bei den Fischen unx'xillkom-

men sein. Endlich ist eine Besonderheit der Gcschmacksorgane der Fische,

dass sie mit den Respirationsorganen eine und dieselbe Miindung haben,

wàhrend bei hôhern Thieren die Respirationsorgane ùber die Mundhohle

hinaus gehen und sich mit dem Canal der Verdauungsorgane kreuzen. Aus

allen diesen Verhàltnissen geht hervor^ dass der Geschmack der Fische ein

sehr unvollkommener Sinn sein muss: dièse Thiere finden gewiss weniger

an der Qualitàt, als an der Quantitât, weniger an dem eigentlichen Schme-

cken, als an der Anfùllung ihres Magens Befriedigung, sind daher in der

Mehrzahl sehr gefràssige Thiere; der Sinn ist also schon an sich weniger

specihcirt, er ist aber auch noch von den andern Sinnen weniger geschieden.

Das motorische Elément tritt zurùck, das subjective und bildende pradonniren.

Absprechen aber darf man den Fischen den Geschmack nicht, denn sie wàhlen

ihre INahrung, Pleuronecles rhombus z. B. lebt nur von frischen Fischen 13
)
u. s.w.
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1) Valentin de functionibus neivorum p. 37 — 48. — 2
)

s
) (Jaru:> Zoot. S. 359. — 3

)

Rathke Ahh. zur Bild. und Entw. Gesch. II, 48. — 4
) F r. Tiedemann in Meckel's

Arch. H, 1, S 1H. — s
) Meckel's Arch. VII, 4, S. S15. - 7

) Grant's Umrisse 460,

461. — Yarrel in Froriep's N. Not. III, No. 48, S. Sa, 36. — Wilbrand's Handb

d. vergl. Anat. 113, 22S. — 8
) Froriep's N. Not. XIII, No. 270. S. 81-86. — 9

) All-

gern. N. G. IV, 433. — *°) Umrisse 462. - ") System IV, 214. — * 2
) Ueber den

Darmcanal und d. Zeug. Org. der Fische. Halle 1824, S. 1. — l3
) Leur et Anat. comp'

du Sjst. nerv. p. 104.

%, 20.

Das Geruchsorgan der hohern Wirbelthiere bat deutlich die nàchste

Bezieliung zur Respiration und ist hier deren anirnalische ins Bewusstsein

fallende Rndigung. Ohne respiratorische Bewegungen findet kein Geruch

statt. Die Respiration ist, wie es Carus 1

)
so klar dargethan , eine Stoff-

austauschung des Organismus mit der Aussenwelt (mit der Atmosphàre)

dureh Endosmose und Exosmose, bedingt durch die Verschiedenartigkeit

der initeinander durch das Médium einer àusserst feinen Membran in le-

bendige Wechselwirkung tretenden Stoffe. Fur diesen Austausch ist das

Geruchsorgan gleichsam der Wàchter, es gibt dem Organismus Kunde von

der Schàdlichkeit oder Zweckmàssigkeit der der Respiration dienenden und

in die Blutmasse aufzunehmenden Stoffe. In so weit dieser Act ins be-

wusste Leben fàllt, sind ihm die Faserungen des N. olfactorius zugetheilt,

der in seiner Beziehung zur Respiration noch durch den Facialis unter-

stùtzt vvird, und die Gentralorgane des Sinnes scheinen die letzten Ausstra-

lungen des Hirnstammes und die untern Organe des grossen Hirns, viel-

leicht auch die Streifenhùgel zu sein. In den Fischen finden wir von die-

sen Verhâltnissen so viel Abweichendes, dass wir mit Rud. Wagner 2
)

zweifeln konnten , ob ûberhaupt die Fische riechen und ob das, was wir

Geruchsorgan nennen, nicht vielmehr einer specifisch verschiedenen Sinnes-

empfindung diene. Auch Garus 3
j zeigt, dass das Wasser sich zur Ver-

breitung riechbarer Stoffe nicht eigne und mbchte die Geruchsorgane der

Fische eher Witterungsorgane nennen. Die Identitàt mit den Geruchsor-
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ganen der hôhern Wirbelthiere stiïtzt sich besonders auf folgende drei

Momente: 1) auf die Lage des Organes am vordern Ende des Kopfs, wo

das Geruchsorgan der Fische entweder an der untern Flàehe des Kôrpers

vor dem Maule (Plagiostomen) , oder an der obern Flàehe des Schàdels be-

tindlich ïst ; 2) darauf, dass es eîne der Aussenwelt zugângliche Hôhle ist,

in welcher sich die Schleimhaut auf mannigfaltige Weise zusarnmenlegt und

vielen Schleim erzeugt: 3) auf die Analogie des N. olfactorius der Fische

mit dem der hôhern Thiere. Bestàtigt scheint die Identitât durch viele

Data zu werden, welche Gmelin 4
), Treviranus 5

), Yarrel 6
), Oken 7

),

Wilbrand 8
), Leuret 9

)
u. A. anfiihren um zu beweisen, dass die Fische

riechen. Eine wesentliche Verschiedenheit aber macht der Umstand, dass

das Geruchsorgan der Fische meistentheils gar keine Verbindung mit dem

Schlunde hat, wovon nur wenige Arten eine Ausnahme machen, z. B. die

Lamprete 10
), die Squalus - Arten Xl

). Dièse Verschiedenheit macht es fast

unbegreiflich, wie die Fische riechen sollen, wenigstens wird die Beziehung

dièses Sinnes auf die Respiration dadurch unverstândlich und wir kônnen

uns nur auf zweierlei Weise aus dieser Verlegenheit helfen, entweder in-

dem wir die Faltungen der Schleimhaut im Geruchsorgan der Fische mit

Treviranus ia
) fur ein respiratorisches Organ ansehen, in welchem venô-

ses Blut in artérielles umgewandelt wird. so dass dasselbe mit den Kie-

men, wenn auch nicht im organischem, so doch in functionellem Zusam-

menhange stànde und dergestalt doch ein Wàchter fur die Àthmung sein

kônnte (was aber noch erst durch die Untersuchung der Blutgefàsse be-

wiesen werden mùsste), oder indem wir ùberhaupt die Nase der Fische fur

ein Organ ansehen, welches Verhàltnisse der Aussenwelt, die uns unbe-

kannt sind^ in die Sinnesempfindung bringt. Was es nun auch damit fiir

eine Bewandniss habe, so vicl scheint gewiss, dass dièse Wahrnehmungen

bei den Fischen sehr wichtig sein miïssen; sie trennen sich mehr von dem

subjectiven Nervensystem , der Olfactorius ist der einzige Nerv, welcher
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mit denjenigen Centralmassen eommunicirt, welche als Analoga des grossen

Hirns gelten kônnen, er hat ausserdem noch meistentheils besondere Cen-

tra in. den Tubera olfactoria und zuweilen ausserhalb des Schàdels grosse

JNervenausbreitungen. Jedenfalls ist das s. g. Riechorgan der Fische das

Mittel fur dièse Thierclasse, sich auf eine hôhere geistige Stufe des Lebens

zu erheben, wie denri auch der Riechnerv mit seinen Annexen in der

Ordnung derjenigen Fische, welche ùber die eigentliche Fischbildung hin-

aus gehen und sich den Amphibien oder Mammalien nàhern, gewôhnlich

excessive Ausbildung zeigt.

l) System der Physiologie II, §. 440, S. 236—260. — *) Lehrbuch der Physiologie 3. Abth.

Leipz. 1842. fj. 286. Anm. — 3
) System der Physiol. III, §. 664, S. 185. — 4

) Naturge-

scbichte der Fische 54. = 5
) Biologie I, 271—273 VI, 297— 3CD. — Die Erschein. u.

Gesetze des org. Lebens II, 1. S. 144 — 147. — Zeitschr. f. Physiol. II, 13. — 6
) Fro-

riep's N. Not. II, No. 44, S. 340. - 7
) Allgero. Nat. Gesch. VI, 17. — 8

) Handbuch

der vergl. Anat. §. 706, 707. — 9
) Anat. comp. du Syst. nerv. p. 103. — 10

) Meckel's

Archiv II, 4. S. 609. — **) M. Edward's Elém. de Zool. 419. — «) Biologie VI,

305, 306

S- 21.

Das Organ des Gehôrs ist in den hôhern Wirbelthieren in der aller-

festesten Knochensubstanz eingekapselt und mehr als jeder andere Sinn von

der Aussenwelt abgeschlossen, die hier auch nicht unmittelbar, wie bei al-

len andern Sinnen, sondern erst mittelbar auf das Organ einwirkt. Die

beiden Media dieser Einwirkung sind die Luft und die Knochen. Es steht

darum das Gehôrorgan einestheils zum Knoehensystem im innigsten Ver-

hàltniss, dessen feinste und vollkommenste Bildung sich hier mehr, als ir-

gend wo sonst, mit dem Nervensystem vermàhlt, wodurch der Knochen

selbst ein fùhlendes Organ wird und so die animalische Summitàt, die sen-

sorielle Seite des ganzen Knochensystems darstellt. Anderntheils, indem

die Luft ein Médium des Horens ist, setzt sich das Organ dièses Sinnes mit

der Respirationsfunction in Rapport; es ist nehmlich nicht al loin âussere

Mém. des sav. étrang. T. V. 60
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Luft, die das Hôren fordert, sondern es muss zu dem Gehôrorgan auch

solche Luft treten, die der Organismus selbst hergibt, also entweder ge-

athmete oder in gewissen Hôhlen erzeugte Luft; es unterscheidet sich in

dieser Hinsicht die Beziehung des Ohrs zur Respiration wesentlich von der

]Nase zu dieser Funetion. Der Geruch ist fiir die aufzunehmende Luft ein

Wâchter und wird durch Inspiration unterstùtzt, das Gehôr aber bedarf zu

seiner Verrichtung der schon im Innern erzeugten und gebrauchten Luft

und wird durch Exspiration begùnstigt. Besonders in den Fischen ist dièse

relative Einheit der Gehôr- und Athmungsorgane deutlich ausgesprochen,

man erkennt aus den embryologischen Untersuchungen die Formation der

Gehôrblase aus einem noch unentwickelten Kiemenbogen *), beide Organe

stehen einander nâher und mehr in Gemeinschaft als in andern Thierclas-

sen 2
), und wenn die Fische nicht Luft ausathmen die zum Gehôrorgan ge-

langen kônnte, so besitzt dafur ein grosser Theil dieser Thiere ein Organ,

in welchem Luft erzeugt wird, nehmlich die Schwimmblase, und dièses

Organ steht in deutlichem Zusammenhange mit der Gehôrblase 3
). Dièse

beiden Media fur das Gehôr, der Knochen und die Luft, geben den sensi-

tiven Nerven des Ohrs die Wirkungen der Aussenwelt durch Erzitterungen,

also durch Bewegung zu erkennen und es muss dièse Funetion gleicherge-

stalt mit den bewegenden Organen in Wechselverhaltniss stehen, welches

freilich weniger mit den eigentlicb bewegenden Organen, den Muskeln, als

mit den indirecten und accessorischen Statt hat, welche entweder jenen

helfen oder ihre Wirkung bedingen. — Der Hôrnerv unterscheidet sich

vom Olfactorius und Opticus dadurch, dass er in obère und untere Gen-

tralenden auseinander gebt und dadurch, dass seine Wurzeln auf dem Bo-

den des vierten Ventrikels fast in jedem Individuum in die Sinne fallende

Verschiedenheiten darbieten; als Gentralorgane fur denselben sind das ver-

lângerte Mark und das Cerebellum zu betrachten. In den Fischen hat das

Hautsystem gar keinen Antheil an der Bildung des Gehôrorgans; auch
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spàter noch felilen ihnen diejenigen Partien welche von der âussern und

Schleimhaut bekleidet werden. die Trommelhôhle, die Eustachische Trom-

peté, der Gehôrgang, das iiussere Ohr 3
). Myxine hat das unvollkommenste

Gehororgan, nnr einen Bogengang an der Gehôrblase. Zwei Bogengànge

finden sieh bei Petromyzon und drei nebst mehreren Anbangserweiterungen

und innern kalkartigen Krystallisationen bei den ùbrigen Fischen 5
); letztere

sebcinen den Cyclostomen zu feblcn 6
). Dièse meist sehr zierlieh geform-

ten, aus kohlensaurem Kalk bestehenden Krystallisationen stehen mit dem

ùbrigen Knocbensystem in keiner Verbindung und sind von einer sehr

reicblicb mit Nervenfasern durchwebten Gallerthaut umschlossen, welches

die letzten Endigungen des Hôrnerven sind; auch die Ampullen der halb-

kreisfôrmigen Ganâle enthalten viel Nervenendigungen und R. Wagner 7

)

hat am Hôrnerven die Endplexus deutlich ei'kannt, in weleben sich die

Fasern austauchen und zuletzt Endscblingen bilden. Eigentliche Muskeln

hat man an den knôchernen Bildungen des Fischohrs nicbt wahrgenommen,

es gibt nur solche, die den Sinus und Steinsack zusammendrùcken 8
). Ge-

wôhnlich ist das Gehororgan der Fische vom verlàngerten Mark durch kei-

nen Knochen oder Knorpel, sondern nur durch die Dura mater getrennt,

doch machen hiervon die Store, die Haien und der Rochen eine Ausnah-

me 9
). Bei einer solchen Beschaffenheit des Gehôrorgans der Fische kônnte

man zweifeln ob sie hbren, zumal da sie auch stumme Thiere sind, und

in der That hat Ronald 10
)

ihnen diesen Sinn abgesprochen, auch Gu-

vier 11
)

zweifelt ob sie mehr als nur die lautesten Tône vernehmen kôn-

nen. Doch die von Haller 12
), Gmelin 13

), S. Reimarus 14
),

Trevira-

nu« 15
), Yarrel 16

), Oken 17
) und selbst Guvier 18

) aufgezeichneten That-

sachen beweisen das Dasein dièses Sinnes bei den Fischen; besonders hôrt

der Aal feiner als andere Fische. Freilich fehlt hier diesem Sinn ein gros-

ser Theil der objectiven Wahrnehmungen, weil die Aufnahme des Schalls

so unvollstândig, weil das Knochensystem noch unausgebildet ist, die Res-
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piration nur mit dem Wasser in Wechselwirkung tritt und der Facialis

durch seine Mitwirkung wenig zur Vervollstândigung beitragen kann. Und

wenn auch der N. acustieiis der Fische sehon scharf specificirt ist, so par-

ticipât das subjective Nervensystem doch noch bedeutend an dieser Func-

tion, dem motorischen aher fehlt der regulirende Eiufluss grossentheils. In

wie weit der Sympathicus mitwirkt, ist nicht bekannt.

l) Reichert in Mùller's Arch. 1837, II, 120— 122. — Gunther Diss. de cavitatis tym-

pani et partium adhaerentium getiesi in hominibus. Dresd. 1858. — Curus, Syst. der

Physiol. III, §. 713. S 282, 283. - 2
) Oken's allgem. N. G. VI, 17, 18. — 3

) Ed.

Weber im amtl. Ber. ùber d. 19. Versamml. deutsclier Naturf. und Aerzte. Braunschw.

1842. S 83, 84. — Vergl. Mùller in s. Arch. 1842, S. 323—329. — 4
) C Vogt in

Agassi z hist. nat. d. p. I, 84. — 5
) Carus System III, §. 703. Anm. p. 270. — 6

) R.

Wagner's Lehrb. d. Phys., 3. Abth. §. 295, S. 362. — 7
) Ebend. §. 507, S 580. Tab-

XXIX, Fig. xiv. — 8
) Trevirauus Biol. VI, 530. 4C9 — 9

) Treviranus d. Ersch.

u. Ges. des org. Leb. II, 1. S. 112. — Grant's Umrisse 559. — l0
) Froriep's N. Not.

VII, No. 141. S. 156. - ") Froriep's N. Not. XXII, No. 493. S. 166 - 12
) Phy-

siologie ùbers. v. Hallen V, 683 — 687. — i3
)
Naturgesch. d. Fische. 34, 538. — l4

)

Allgem. Betracht. iib. d. Triebe der ïhiere. Hamb. 1762. S. 310, 311. — i 5
) Biol. VI,

323. - 16
) Froriep's N. Not. II, No. 44, S. 559. — »') Allgem. N. G- VI, 39. 554

597. — 18
) Thierreich II, 216. 519. — * 9

) Coucb in Frorieps N. Not. XIX, No.

418 S. 542.

S- 22.-

Im Auge ist keine Beziehung zu niedern Functionen zu erkennen, wie

bei den andern Sinnen und wenn auch das Blutsystem sich reichlich in

diesem Sinnesorgane verbreitet, so scheint diess nicht auf das Wesen der

Function zu influiren, sondern nur mittelbar auf das Leben zu wirken, in-

dem die Materialitât des Organes afficirt wird, besonders indem das Pig-

ment, die Giliarfortsàtze , die Membranen und die innern durchsichtigen

Fluida veràndert werden. Beim Sehen ist die Vermischung mit den rein

organischen Functionen môgliehst ausgeschlossen und die Aussenwelt selbst

kann nicht stoffig, weder chemisch noch mechanisch auf das Organ einwir-

ken, es gibt kein Médium durch welches die Gegenstànde die Nervenhaut
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treffen . ihre Formen und Verhàltnisse treten mit der Retina in unmitfel-

baren Verkehr i
). Es gibt weiter kein Organ im Korper, welches dem

Zweck des Erkennens âusserer Gegenstànde so angemessen ist und' in wel-

chem die Aussenwelt so wesentlich und zugleicl» so geistig ùberliefert wird.

Dabei steht das Auge in vollkommnerer Verbindung als irgend ein anderes

Sinnesorgan mit dem Gehirn selbst; sein Sinnesnerv ist môglichst specifi-

cirt und schickt die zahlreichsten Fasern zn den wichtigsten und bestàn-

digsten Gentralorganen; schon in der ersten Entwickelung zeigt sieh das

Auge nur als eine Abtbeilung der vordersten Blase vom Centralrohr 2
), bei

keinem andern Nerven enthâlt die peripherische Ausbreitung so deutlich

eine zwiefache Nervenmarklage, als beim Opticus, wo, um mit Langen-

beck 3
)

zu reden, sowohl die Gorticalsubstanz , als die weisse Markmasse

des Gehirns noch erkennbar ist. Das Auge hat auch viele accessorische,

besonders Bewegungsnerven und der Syrnpathicus geht tief in seine Bil-

dung ein; dagegen ist das subjective Nervensystem weniger theilnehmend,

mehr nur die Umgebung und die àussern Theile versorgend. Wenn also

irgend eine Organisation des Innern dem Auge so entsprechen soll, wie z.

B. die Assimilationsorgane dem Geschmack, die Athmungsorgane dem Ge-

ruch u. s. w., so kônnte dafùr nur das Gehirn selbst in Anspruch ge-

nommen werden. Darum halte ich das Auge fur die animalische En-

digung der Gentralorganisation des Nervensystems. Es ist dieje-

nige Summitât des Nervenleibes, wo die geistige Regsamkeit sich an den

àussern Gegenstànden bricht und irdisch wird, wo aber auch die àussere

Welt wahrhaft erkannt und in die geistige Sphâre aufgenommen wird; das

geistige Erkennen ist hier identisch mit dem Begrifï des Erhellens und der

Influx der àussern Gegenstànde mit dem des Leuchtens; die Retina ist

ni<:ht allein empfànglich fur die Fernwirkung der Objecte, sondern auch

selbst Licht gebend. — Das Auge der Fische scheint auf den ersten An-

blick sehr vollkommen gebaut, ja wohl hôher stehend als das der Amphi-
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bien zu sein. Bei nâherer Betrachtung aber bieten sich folgende Unvoll-

kommenheiten dar: von Augenlidern ist nnr ein Rudiment vorhanden *);

manehmal feblt das Auge, z. B. in Myxine glutinosa und in den von Mer-

tens 5

)
entdeckten Eingeweidefischen; in Ammocoetes ruber ist der Aug-

apfel unter der àussern Haut so verborgen, dass kaum ein Sehen môglich

ist; auch in Cyclopterus lumpiis und dem Aal ùberzieht die Oberhaut den

Augapfel mit einer dicken Lage 6
); die Augenmuskeln sind viel schwàeher

als in bôbern Wirbelthieren; es fehlen die Thrânenorgane; der Augapfel

ahmt in manchen Species niedere Bildungen nach, ist z. B. in den P/agio-

slqmen gestielt; die Iris ist viel weniger beweglich 7
); der Augenknoten

fehlt
8
): die Gefâssbildung greift weit tiefer in die Organisation des Auges

ein, indem die Ghoroidealdrùse der Fische ein Wundernetz der Arteria op/i-

thalmica magna ist und mit den Pseudobranchien in fnnctionellem Verkebr

zu stehen scheint 9
) und ausserdem diffuse Wundernetze in der Ckoroidea

enthalten sind 10
), woraus man scbliessen muss, dass zum Sehen dieser

Thiere das Blut langer im Auge verweilen und besonders gemischt sein

muss: die wàssrige Feuchtigkeit ist sehr sparsam vorhanden; zuweilen

fehlt das Pigment 11
), der Giliarkôrper ist schwach ausgebildet 12

j: die Horn-

haut flacher. Hiermit stehen folgende Unvollkommenheiten des Sehens der

Fische in Einklang: im Blick ist wenig Ausdruck, ja nicht einmal eine be-

stimmte Richtung zu merken 13
); beide Augen konnen nicht auf einen und

denselben Gegenstand schauen; die Fische konnen nicht weit sehen, der

Hecht z. B. im Wasser nur 3

—

\ Fuss weit 14
). Ueberdiess ist das Médium,

in welchem die Fische leben, dem Sehen ungùnstig, wird oft getrùbt; .der

Bereich des Sehkreises ist fur dièse Thiere gcgen den der Landthiere viel

beschrânkter; ihre Bedùrfnisse erstrecken sich wenig weiter als auf Nah-

rung und Befriedigung des Geschlechtstriebes und endlich sind ihre Gen-

tralnervenorgane im Ganzen auf einer geringen Stufe der Ausbildung; ùber-

haupt iiberwiegt das fiihlende und begehrende Leben sehr das erkennende
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und auch das leibliche Erkennen im Auge ist noch mehr auf der organi-

schen unbewussten Stufe zurùckgeblieben. Es muss den Fischen das Sehen

nicbt die Willkùhr und Freiheit, auch in vicier Rùcksicht nicht die Schârl'e

und Bestimmtheit geben, wie hôbern Thieren, doch aber mehr Sieherheit

zu organischen Zwecken; ihre Choroidea macbt es ihnen dureh den metal-

lischen Glanz derselben môglich, im Dunkeln zu sehen ls

) } und diejenigen

Species, welcbe in der Tiefe des Meeres leben, besitzen eine Fâhigkeit, von

Lichtausstrômungen noch afficirt zu werden, vvelche von vollkommneren

Thieren gar nicht wahrgenommen werden ,6
j. Ein besonderer Umstand ist

in den Fischen, duss dasjenige Gentralnervenorgan, zu welchem der N. op-

ticus den grôssten Theil seiner Fasern schickt, die Lobi optici, innerlich

eine so starke Ausbildung hat, dass man es fur die grossen Hemispharen

angesehen hat. Da aber die Lobi optici nach meiner Meinung ein durchaus

niederes Organ, eher den Vierhùgeln zu vergleichen sind, und da sie wohl

kaum dem bewussten, mehr dem instinctiven Leben dienen môgen, so

liegt selbst in ihrer hôhern Ausbildung ein Beweis dafùr, dass das Sehen

der Fische eine zwar intensive und dem Organismus sehr nothige Thà-

tigkeit ist, aber nicht mit dem Sehen der hôhern Thiere verglichen wer-

den kann.

') H. Toltényi Vers, einer Kritik der wissenschaftl. Grundlage d. Medicin. Wien S858. I.

48— 106. — 2) Huschke in Meckel's Arch. 1832, I u. II, S. 3. — 3
) Stolpher's

Hannoversche Ann. I, 4. S. 807, 808. — 4
) Grant's Umrisse 317. — s

) Froriep's Not

XXIII, No 49S. S. 164. - 6
) Rathke in Meckel's Arch. VII, 4. S. 502. — ') Tre-

viranus die Ersch. u. Ges des org. Leb. II, 1. S. 81, 84. — 3
) Tiedemann in der

Zeitschr. I, 250. — 9)Joh.Mùller in Froriep's N. Not. XIII, No. 282. S. 279, 280.

— 10
) Joh. Muller's in Arch. 1840, I, 101— 123. — H) Grant's Umrisse 319. — ™)

Wilbrand's vergl. Anat. §. 672. — 13
) Cuvier in Froriep's Not. XXIII. No. 49S.

S. 166. — 14
) Krùnitz ôkon. technolog. Encyclop. XII, 591. — 15

) Treviranus d-

Ersch. n. Ges. des org. Leb. H, 1. S. 94. — le
) Biot in Froriep's N. Not. XIII, No-

274. S. 147.

§• 23.

Bas motorische Nervensy stem ist keineswegs a Hein den eigentlichen
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Bewegungsorganen zugetheilt, sondern gibt auch andern Organen so viel

Faserungen , als in ihnen Bewegungen erfordert werden. Da aber der

grôsste Theil von Fasern der §. 8, II aufgestellten Nervenorgane zu solchen

Organen gehen, welclie anerkannt der Bewegung dienen, so kônnen hier

auch hesonders nur letztere mit dem motorischen Nervensystem parallelisirt

werden. Dièse Bewegungsorgane sind entweder solche, die unmittelbar

auf Locomotion hinwirken, wozu die Muskeln und Flossen mit dem Schwanz

gehôren, oder sie tragen nur mittelbar zur Ortsverânderung bei, indem

sie eigentlich eine andere Function haben, durch welche aber auch Bewe-

gung zu Stande kommt, hierher rechne ich die Schwimmblase, die Kiemen,

den Darmcanal und die elektrischen Organe; oder endlich solche, die nur

erst die Bewegungen môglich machen, ohne selbst irgend wie den Kôr-

per fortzubewegen; diess sind wohl nur die Knochen, es kônnen ihnen

aber auch die schildartigen Platten mancher Fische zugezâhlt werden. Zu-

erst von den Muskeln der Fische. Dièse sind noch mit manchen Un-

vollkommenheiten behaftet, so wie das motorische Nervensystem dieser

Classe noch auf einer niedrigen Stufe steht. Die Muskeln sind weniger ge-

sondert und ausgepràgt, zuweilen grau (Cottus scorpius), meist weiss, oder

blass, durchsichtig, weich, nur an den Flossen und Kiemen sind sie rother

und ausgebildeter und in den Thynnus - Arten dunkler roth und sogar

warm 1

); ùberhaupt sind sie bei den Fischen rother, welche in lufthalti-

gern Gewàssern leben; die Fasern sind nicht rund, sondern platt
a
), will-

kùrliche und unwillkùrliche Muskel lassen sich nicht von einander unter-

scheiden. Die einzelnen Muskeln sind nicht so selbststandig wirkend, wie in

hôhern Thieren, so gibt es fur jeden Wirbel nach G. Vogt 3
) einen Mus-

kelring, dièse Ringe hàngen aber unter sich so zusammen, dass sie wie

eine Muskelmasse erscheinen. Die Kopfmuskel stehen gegen die des Rumpfs

und des Schwanzes sehr zurùck und jene sind fast nur Fortsetzungen der

Stammmuskeln 4
). Dagegen aber inseriren sich die Muskeln in dieser Thier-
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classe in weit vortheilhaftern Ansatzwinkeln, es kommt der Wirkun» der

Muskeln so vieles zu Statten, was in andern Thieren fehlt, z. B. die Ge-

stalt des Kôrpers, die grossere Zahl der Extremitàten , die Schlùpfrigkeit

ihrer Oberflàche, die Leichtigkeit und Aushôhlung ihrer Knochen, die Fà-

higkeit, sich solcher Stoffe, die das Gewicht des Kôrpers vermehren (Nah-

rung und Faeces) schnell zu entledigen, zuweilen eine grossere Zahl von

Muskeln s
) und eine grosse Ausdauer und Tenacitàt der Muskelkraft c

). Die

Muskelfunction bezieht sich bei den Fischen weniger auf den Ausdruck in-

nerer Gefùhle und geistiger Regungen, mehr nur ausschliesslich auf Loco-

motion; die Tône, welche manche Fische hôren lassen, sind keine Sprache

und werden nur durch innere Vorgànge, ohne den Willen des Thieres, auf

eine noch zum Theil unbekannte Art hervorgestossen 7
). Darum ist Loco-

motion die vorherrschende Idée in der Function der Muskeln und darin

ùbertreffen sie in der That die andern Thierclassén, ausgenommen viel-

leicht die Vôgel und Insecten. Kein Thier hat die Kraft und Fertigkeit

des Schwimmens in dem Grade als die Fische; bei kleinern Species gleichen

die Bewegungen oft dem Blitz; der Haifisch bewegt sich mit solcher Schnel-

ligkeit, dass er nach Home 8
) in 30 Wochen die ganze Erde umkreisen

kônnte, eine ausserordentliche Geschwindigkeit und Kraft entwickeln auch

der Seeteufel 9
) und der Stôr 10

) in ihren Bewegungen. Sie konnen zu-

weilen auch fliegen (Tripla hirundo , volitans und evolans, Scorpaena voli-

tans, Exocoetus volitans), viele springen, andere wandern auf dem Lande

und kriechen (A,al> Doras cristata), manche klettern (Anthias testudineus,

Anabas, Perça scandens); Cobitis fossilis ist àusserst behend und schlùpft

durch enge Oeffnungen. Wenn aber die Muskelthàtigkeit der Fische rei-

ner nur eine locomotive ist, wenn in ihr das geistige und gemuthliche Le-

ben weniger erkannt wird, so ist sie eben deswegen mehr von den orga-

nischen Verrichtungen abhângig, dient mehr als in hôhern Thieren dem

Mém. des sav. étrang. T. V. 61
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bildenden und zeugenden Leben, und auch das sensorielle Nervensystem

ùbt eine grbssere Macht liber dasselbe aus.

*) J. Davy in Froriep's Not XLVI. N. 1011 S. 321. — 2
) Treviranus Biologie l, 268.

— 3
) Agassiz hist, nat. des poiss. I, 149. — 4

) Cuvier's Vorles. I, 170. — Meckel's

Syst. III, 66, 73 etc. — s
) Grant's Umrisse 176, 177. — 6

) Yarrel in Froriep's N.

Not. II, No. 44, S. 337, 358. — 7
) Mùller's Handb. der Physiol. II, 228, 229. — 8

)

Lect. on comp. Anat. p. 107. — 9
) Froriep's Not. VIII, N* 158, S. 33 - 56. — 1°)

Milne- Edward's Elém. de Zool. 418. — Humboldt's Vers, ùber d. gereizte Muskel-

l'asern. II, 287.

Die Flossen und der Schwanz der Fisehe ersetzen ihnen die Extre-

mitâten der andern Tbierclassen. Die vordern Bewegungsorgane weixlen

durch einen eignen Knocbengùrtel unterstùtzt, der 3 Knocben entbàlt, das

Hakenschlùsselbein, das Schulterblatt und das Oberschulterblattstùck; an

ersteres heften sich Knochen, welche den Ober- und Unterarmbeinen der

hôhern Thiere analog sind und die Brustflossen tragen, welche die Hand

reprâsentiren '). Die hintere Extremitât besteht aus dem dreieckigen Kno-

chen, welcher das Analogon der Ober- und Unterschenkelknochen ist, sich

mit dem Becken verbindet und die Bauchflossen tràgt
2
), die aber auch oft

ohne allen Zusammenhang mit dem ùbrigen Skelet sind, wesshalb C.

Vogt 3
) sie als besondere Organe betrachtet, die sich mit den hintern Ex-

tremitàten anderer Thiere nicht vergleichen lassen. Das Becken ist in den

Gràtenfischen Rudiment, in den Knorpelfischen, besonders den Rochen,

mehr ausgebildet. Eigenthùmlich sind den Fischen die After- und Rù-

ckenflossen als bewegende Organe, sie dienen mehr der Richtung der Be-

wegung als wirklicher Locomotion. Das hauptsâchlichste motorische Organ

der meisten Fisehe ist der Schwanz, zu dessen Wirkung fast aile Muskeln

des Korpers beitragen; seine Bewegungen sind wohl nur seitlich, aber in-

dem seine Schlàge sehr schnell nach beiden Seiten erfolgen, stossen sie

den Kôrper doch sehr rasch vorwàrts; im Aal ist er auch zum Greifen
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eingerichtet, denn dièses Thier entwischt leicht aus einem Bote, wenn es

ihm gelingt mit dem Schwanz den Rand des Botes zu fassen
4
j. Es gibt

sich in diesen als Glieder zu betrachtenden Bewegungsorganen, entspre-

chend der grossen Verânderlichkeit des motorischen Nervensystems, eine

bedeutende Unbestândigkeit kund. Die Flossen fehlen bald, bald haben sie

eine monstrôse Grosse, ihre Anheftung variirt um mehrere Wirbel vorwârts

oder rùekwârts, sie sind bald bloss membranôs und knochig, bald s. g.

Fettflossen, Mit dem Wachsen des Kôrpers vermehren sich auch die Flos-

senstrahlen s
). Auch der Schwanz fehlt in einzelnen Fischen mit seinen

Wirbeln, z. B. Orthagoriscus mola. Dann ist er bald fleischig, bald hautig,

bald schuppig, bald strahlig, von der mannigfaltigsten Gestalt, zuweilen in

fadenfdrmige Verlangerungen ausgehend. Der Mechanismus dieser Bewe-

gungsorgane ist àusserst zweckmàssig, indem sie sich, wie Flùgel, dem Ele-

mente entgegen moglichst ausbreiten wenn der Korper fortgestossen wer-

den soll, sich aber auf den kleinst moglichen Raum zusammenziehen, wenn

ihre Ausbreitung der Bewegung hinderlich werden kônnte; in der That ist

auch das Erheben derjenigen Fische, welche keine Schwimmblase haben,

ein wahres Fliegen 6
), und von riesenartigen Rochen im atlantischen Meere

zeigt Mitschill 7

)
dass sie wirklich unter dem Wasser fliegen. Es schei •

nen ùbrigens manche dieser Organe auch mit grosser Sensibilitàt begabt zu

sein; bei Cottus scorpius sind die Strahlen der Brustflosse weich. fast flei-

schig und in vielen andern Fischen (Malacopterygii) làsst die weiche Be-

schaffenheit dieser Organe sie fast eher als Organe des Gefùhls ansehen,

denn als bewegende.

i) Cuvier's Vorks. I, 239 — 242. — Geoffroy St. Hilaire Philosop. anat. II, 414 — 48S

besonders p. 433—433. — 2
) Cuvier's Vorles. I, 291 — 294. — 3

) Agassiz Hist. nat.

de poiss. I, 153, 136. - 4
) Couch in Froriep's N. Not. XIX, No. 418, S. 342, -

5
) Cuvier's Thierreich II, 192. - 6

) Cuvier's Vorles. I, 367. — 7
) Froriep's Not.

VIII, No. 133, S. 8.

*
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S- 25.

Unter denjenigen Organen, die eigentlich einer andern Verrichtung vor-

stehen, aber zugleieh auch zur Bewegung beitragen, sind die Kiemen, die

Schwimmblase und der Darmcanal zu erwâhnen. Die Kiemen, indem sie

sich zusammenschlagen, treiben das Wasser nach hinten, wodurch der Kôr-

per vorwârts bewegt wird; indem sie sicb aber auseinander breiten, ziehen

sie das Wasser von hinten an , wodurch der Kôrper etwas rùckwàrts ge-

trieben wird; darum kônnen sich die Fische nur mit Anstrengung der

willkùrlichen Muskeln auf einem und demselben Platz erhalten *). In man-

chen Fischen repràsentiren die Kiemen den Unterkiefer a
), so wie sie denn

auch zum Schlucken mitwirken mùssen s
)

, der Lophius soll sogar mit dem

Kiemensack seine Beute ergreifen und bewabren *). Die Cotlus-Arten kôn-

nen die Kiemen mit Luft fùllen
4
) und so den Korper zum Erheben befâ-

higen. Das motorische Nervenelement in den Kiemen môchte in dem Ac-

cessorius oder denjenigen Faden des Vagus, welche den Accessorius dar-

stellen, so wie in den Gervicalnerven enthalten sein, weniger im Trigemi-

nus und eigentlichen Vagus.

Die Schwimmblase trâgt in sofern zur Bewegung bei, als sie den

Kôrper relativ schwerer macht, wenn die Luft aus ihr ausgetrieben oder

in ihr comprimirt wird, und leichter, wenn sie sich wieder mit Luft fùllt

oder dièse in ihr verdùnnt wird. In den meisten Fàllen mogen dièse Vor-

gânge wohl organische sein und ohne den Willen des Thieres zu Stande

kommen. Doch hat J. Mùller an der Schwimmblase mehrerer Siluroiden

einen eignen Springfederapparat entdeckt, nehmlich eine von der Wirbel-

sâule ausgehende Knorpelplatte. welche im Zustande der Ruhe des Thiers,

die Schwimmblase zusammendrùckt und die Luft verdichtet, wenn er sich

aber an die Oberflàche des Wassers begeben will, durch einen Muskelappa-

rat von der Schwimmblase abgehoben wird und die enthaltene Luft ver-

dùnnt 6
). Wo die Schwimmblase einen Ausfùhrungsgang in den Darmca-
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nal hat, wirkt das Austreiben und Einziehen der Luft zum Niedersinken

und zum Erheben der Fische. Endlich muss die Schwimmblase auch noch

in so fern aïs ein Bewegungsorgan betrachtet werden, als die von ibr aus-

gepresste Luft die gespannten Muskeln oder die Schlundorgane erklingen

lâsst und gewisse Tône hervorbringt-, aueh in diesem Act môchte weniger

eine freie Willensthàtigkeit als eine organische Verrichtung und darum auch

anzunehmen sein, dass die motorischen Fasern der Schwimmblase, welche

vom Vagus herkommen, meistentheils solche sind, die mit den Centralorga-

nen wenig directen Zusammenhang haben.

Der Darmcanal und das Maul tragen zur Bewegung bei, indem sie

Luft aufnehmen und entfernen (z. B. Diodon hrstrix, Cobilis fossilis etc.),

indem der feste Inhalt von Speisen bei drohender Gefahr manchmal schnell

entfernt und dadurch die Locomotion erleichtert wird, indem zuweilen

Tône hervorgebracht werden; am Maul sind die Kinnladen oft zu einem

grossen Rachen erweiterungsfâhig und es wird zum Organ des Ergreifens,

oder es dient als Saugorgan, womit die Fische nicht allein Nahrung zu

sich nehmen, sondern sich auch feststellen kônnen, wenn das Wasser un-

ruhig ist. Die Lampreten bedienen sich des Saugapparates, um Steinchen

umzuwenden und der Insecten habhaft zu werden, die sich unter denselben

aufhalten 7
). Im Darmcanal der Fische, welcher von Rùckenmarksnerven,

vom Vagus, vom Sympathicus versorgt wird, scheint das bewusst - motori-

sche Elément tiefer einzudringen, auch noch im Magen vorzuherrschen,

nur im Mitteldarm dem unbewusst- motorischen zu weichen, im Afterdarm

wieder stàrker zu werden; es môchte also hier der Darmcanal in engerer

Beziehung zu den Gentralgebilden des Nervensystems stehen, als in den

hôhern Thierclassen. Endlich kônnen vielleicht die elektrischen Or-

gane als mittelbare Bewegungsorgane betrachtet werden, indem der Kôrper

durch die verschiedene Polaritàt den àussern Gegenstânden sich leichter,

durch die gleichartige Polaritàt schwerer annàhern kann, und es wàre môg-
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lich, dass durch den Trigeminus oder Vagus in diess motorische Elément

ein gewisser Grad von Willkiir hinein kâme.

*) Cuvier's Thierreich II, 192. - 2
) Treviranus die Ersch. u. Ges. des org. Lebens I,

188. — 3
) Rathke's Unters. ûber den Kiemenapparat 126, 127. — 4

) Wilbrand's
Handb. der vergl. Anat. §. 4S2. S. 230 — 4

) M ilne -Edward's Elém. de Zool. 402. b.

— Geoffroy St. Hilaire Philosophie anat. Org. resp. 462 — 466. — 5
) Cuvier's

Thierreich II, 491. — 6
) Mùller's Arch. 1842, S. 319-323. - 7

) Froriep's N. Not.

XXXVIII, No. 826. S. 183.

S. 26.

Fur den Parallelismus des motorischen Nervensystems bleibt mir noch

ùbrig., kurz derjenigen Organe zu gedenken, welche nicht selbst Bewegung

hervorrufen, sondern solche nur bedingen. Hieher gehôrt vorerst das

Knochengerùst und besonders die Wirbelsàule und der Kopf als Fixi-

rungspunkte fur die Muskeln. Der Kopf steht in Hinsicbt seiner Beziehung

auf Bewegung gegen die Wii*belsàule sehr zuriick, er ist wenig beweglich,

weniger Muskel heften sicb ihm an, dagegen hat er mit den Kopfnerven

eine innigere Gemeinschaft, indem dièse sich theils in grôssern Massen un-

mittelbar an die Knochen anle^en, tbeils auch durch besondere Lôcher ihre

Aeste durchgehen lassen, z. B. der Recurrens Trigemini durch ein eignes

Loch des hintern Theils vom Schâdel (I, §. 95). Die Fischwirbelsàule be-

steht aus Doppelkegeln mit dazwischen liegenden Blasen; in dies^r Bildung

zeigt sich einerseits eine sehr vollendete Scheidung der ursprùnglich einfa-

chen Wirbelsaite, andrerseits eine Annàherung an die Extremitàtenbildung 1

).

Sie bietet fast allen Muskeln Insertionspunkte dar, deren Winkel fur die

Wirkung der Muskel sehr vortheilhaft ist; sie ist freier beweglieh, keine

Seitenfortsàtze beschrànken die Bewegung, nur oben und unten sind Hem-

mungen fur zu grosse Streckung oder Beugung angebracht; bis in die letz-

ten Wirbel erstreckt sich das Rùckenmark mit seinen motorischen Strân-

gen und Nerven, was dem Schwanztheile des Fischkôrpers eine weit gros-
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sere Bedeutung gibt, als in andern Thieren; es sind die Halswirbel theils

unbeweglich, theils wenig unterscheidbar und tragen so dazu bei, der vor-

dern Partie des Fischkbrpers etwas Starres und Todtes zu geben. Zuletzt

erwàhne ich noch die schildartigen Platten an der Bauchflâche von Cyclop-

terus , Lepadogasler und Gobiesox und die Kopfp latte von Echeneis ré-

mora. Jene ist eine Zusammenschmelzung der Bauch- und Brustflossen,

welche eine concave Scheibe bilden; dièse kann durch Muskeln in der Mitte

erhoben werden, wodurch ein leerer Raum entsteht und das Organ als

Saugnapf wirkt*); der Fisch -befestigt sich mittelst dieser Vorrichtung an

Gegenstànden mit gleichartiger Oberflàche. Die Kopfplatte von Echeneis

rémora ist nach Garus 3
) eine Scheibe von sehr muskulôser Structur und

mag jenen Schildplatten analog wirken, doch ist sie auch am hintern Rande

gezahnelt oder stachlig und beweglich und kônnte dem Thier dienen , sich

durch Anhaken zu befestigen
4
). Sollte es sich vielleicht finden, dass dièse

Platten ùberwiegend motorische Fasern vom Nervensystem erhalten, so

mùsste man sie den eigentlichen Bewegungsorganen (II, §. 24) zuzàhlen.

l) C. G. Carus Syst. der Physiol. III, §. 733. S. 313. — 2
) Rathke in Meckel's Archiv

VII, 4, S. 314 — 324. — Cuvier's Vorles. I, 293. - 3
) Zootomie §. 412. - 4

) Cu-
vier's Thierreich II, 380.

% 27.

Das centrale Nervensystem nnclet seinen Parallelismus in den bil-

denden Organen des Leibes, und wenn hier auch wirklich kein organischer

Zusammenhang nachzuweisen wâre, wenn man auch die Organe der einen

(Nerven-) Sphâre mit denen der andern (der heterogenen Organisation)

nient einzeln einander gegenùberzustelîen vermochte,, so reicht doch schon

eine allgemeine Vergleichung und die Analogie der geistigen Thàtigkeiten

mit den leiblich-bildenden hin, um beide Sphâren in demsclben Sinne zu

einander in Verhàltniss stehend anzunehmen, wie das motorische Nerven-

system zu den Bewegungsorganen, das sensible zu den Sinnesorgancn und
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das subjective zu den peripherisch-heterogenen Organen. Das II, %. 9 an-

gedeutete centrale Nervensystem zeichnet sich von den andern Systemen

(§§. 6, 7, 8) aus: durch grosse Mannigfaltigkeit und Besonderung der Ge-

staltung und Composition, durch Concentration im Innern des Kopfs und

der Wirbelsâule und durch grôssere Bestândigkeit der individuellen Bil-

dungen. Ebenso sind die bildenden Organe der heterogenen Organisation

unter sich weit mehr unterschieden, sie zeigen eine weit grôssere Specifici-

rung als die motorischen, sinnlichen und peripherischen Organe derselben,

sie sind in das Innere der Brust und des Unterleibes zurùckgezogen und

bleiben, einmal gebildet, viel bestàndiger in ihrem Wesen. Centrales Ner-

vensystem und bildende Organe beziehen sich weit mehr auf die wesentli-

chen, innern, bleibenden Lebensverhâltnisse, sie machen die innere Polari-

tàt des Lebens seibst aus, wàhrend die subjectiven, sensoriellen und moto-

rischen Organe die mehr wechselnden, unwesentlichen Verhâltnisse betref-

fen und den Organismus mit der Aussenwelt in Polarisation setzen. Jene

gehen ein bedeutenderes Wechselverhàltniss mit ihren Stoffen ein: das cen-

trale Nervensystem nimmt den geistigen Stoff auf, verbreitet ihn und wan-

delt ihn in sein eignes Wesen um, eben dasselbe thun die bildenden Or-

gane mit dem leiblichen Stoff. Bei den motorischen, sensoriellen und sub-

jectiven Organen ist ein mehr oberflàchliches, unregelmàssigeres Wechsel-

verhàltniss, was sie mit der Aussenwelt eingehen. Dort gehôrt ein solches

Wechselverhàltniss zum Leben seibst, das Leben steigt, fâllt, besteht, ver-

geht, so wie das Material ihm zugefùhrt wird; hier kann die Aussenwelt

wohl auch aufhôren die Organe anzuregen, ohne dass der Organismus da-

durch in Gefahr kommt. — Gewiss sind aber — abgesehen von diesen

functionellen und vitalen Relationen zwischen Central - Nervenorganisation

und bildenden heterogenen Organen, auch organische Verbindungen beider

vorhanden. Einestheils vermôgen wir dièse in den Faserungen des syro-

pathischen Nerven wirklich nachzuweisen, wenn auch solche Verbindung
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ijur schwach ist; andern Theils ist es sehr wahrscheinlich, dass viele von

den Fasern in den Nervenwegen weder mutorisehe, noch sensorielle, noch

subjective sind, sondern eigenthùmliche, mehr dem specifischen bildenden

Leben angehôrige, d. h. eben Fasern des centralen Nervensystems selbst.

Und was die Vergleichung der einzelnen Organe beider Sphâren anlangt,

so will icb solche bier versnchen, werde mich dabei aber nur an die Orga-

nisation der Fisehe halten. .

S- 28.

Es gibt im centralen Nervensystem 3 Reihen von Organen: die erste

empfângt unmittelbar die Fasern des subjectiven Systems und desjenigen

Theils der Sinnesorgane, welcbe die grôbsten Genùsse geben; aus diesen

Fasern bestebt es grossentbeils, sendet aber wahrscheinlich in gleichem Sinn

motorische Fasern aus, hierher gehoren: das verlângerte Mark, die Lobi

cervicales, Vagi und Trigemini. Man kann von ihnen annehmen, dass sie

zur Aufnahme derjenigen subjectiven und sinnlichen Eindrùcke bestimmt

sind, welche noch am meisten der Entkleidung von aller Heterogeneitàt be-

dùrfen und dass sie auch nur die erste und unmittelbarste Reaction gegen

die Aussenwelt regeln; die Sinne des Geschlechtstriebes, des Gefùhls und

des Geschmacks stehen mit ihnen in organischer Verbindung. Eine zweite

Reibe steht um eine Stufe hôher, empfângt schon geistigere Eindrùcke und

scheint die Perreptionen der ersten Reilie zu assimiliren, ihnen gewisser-

massen das Gepràge der Individualitàt zu geben: sie stehen zusammenge-

setzteren, gruppirten Bewegungen vor und durch sie werden die Perceptio-

nen des Gehôrs aufgenoinmen; zu ihnen gehoren: das Cerebellum, die un-

tern Lappen, der Saccus vasculosus und die Hypophysis. Die hôchste und

dritte Reihe von Gentralnervenorganen steht mit den hôchsten Sinnes-

organen in Zusammenhang und besteht zum Theil aus deren Nervenfasern.

Sie erhiilt die geistigen Eindrùcke und verarbeitet ailes psychische Lebens-

Mérn. des sat>. étrang. T. V. 62
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material in das eigenste Wesen, ja wenn das Hinausbilden iiber die Ieib-

liche Sphâre, das Hinausgehen ùber die individuelle Persônlichkeit einen

leiblichen Anhaltspunkt haben muss, so ist derselbe in diesen Organen zu

suchen; es sind: die Commissuren , die Lobi oplici, die Lobi olfactorii , Tu-

bera olfactoria, das Conariwn, das Substramen loborurn opticorum; sie regu-

liren die geistigsten Bewegungen und entbalten den Nervenantbeil des Ge-

sichts- und Geruchs- Sinnes.

S- 29.

Diesen drei Reihen von Gentralnervenorganen entsprechen drei Reiben

von bildenden Organen. Die erste ist die aufnehmende und tôdtende

und das Todte ausstossende. Hier ist der Verkebr mit der Aussenwelt ain

lebendigsten, es werden Stoffe aufgenommen , ihrer Eigenthùmlichkeit und

ihres Lebens beraubt und was von ihnen nicbt assimilirbar dem Indivi-

duum ist, wird entfernt. Es gehôren hierher:

1. Die Respirationsorgane, welrbe das leiblich vollbringen, was das

verlàngerte Mark oder ein grosser Theil seiner Organisation, besonders die

Lobi cervicales geistig ausùben. Hier wird das allgemeinste Verhàltniss des

Leibes mit den aussern Umgebungen regulirt, der Organismus tritt in

Wecbselverhàltniss mit dem Elément, in welchem er lebt, eignet sicb von

ihm an, was ihm Frische, Reinheit, Habitus, Fàrbung gibt, und gibt ibm

das zurùck, was er in seinem Blute Unreines hat, was ihm Languescenz,

Schlaffheit, Welkheit verursacht. In Hinsicht auf das Psychische sind es

die allgemeinsten gemùthlichen Eindrùcke, welche die Seele anziehen oder

abstossen, das was uns das Lebensgefùhl gibt, was unsere Neigungen fes-

selt oder unsern Abscbeu erregt, ohne dass wir uns davon Rechenschaft

ablegen kônnen. Die Respirationsorgane der Fische sind die Kiemen, die

âussere Haut und zum 'Theil auch der Darmcanal. Die Kiemen sind

Wasserathmend und wenn es Fische gibt, die eine Zeitlang auf dem Lande
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leben, so haben sie immer Wasserbebàlter des Leibes, in welchen Wasser

mit den Riemen in Berùhrung tritt; es gibt nur wenig Fische, die ausscr

den Kiemen nocb lungenartige Atbemorgane baben: Heteropneustes fosMis
und Amphipnous cuchia 1

). Die Kiemen ziehen aus dem Wasser die Luft

an sicb und unterscbeiden sicb sebr von den Lungen. Sie haben mehr

und stàrkere Nerven, der Vagus, die Cervicales sind grosser, Fasernreicber

und oft liefert der Trigeminus Hilfszweige, die Innervation ist viel kràftiger

und rascher, muss es aueh sein, da dem Umtausch der Stoffe nicht die hô-

bere Wârme zu Hilfe kommt, indem das Fischblut kaum wàrmer ist als

das Médium 2
) und das kalte Wasser unmittelbar an die Riemen tritt. die

Kiemen sind dem Nabrungscanal nàher stebend als die Lungen, so wie

auch die Endosmose und Exosmose, welehe in den Kiemen vor sich geht,

der Assimilation àbnlicher ist, als die Luftatbmung hôberer Thiere; die

Kiemen haben eine andere knôcherne Grundlage als die Lungen, jene ent-

wickeln sicb aus dem Zungenbein, dièse ganz getrennt vom Zungenbein;

die Kiemen sind mehr knôchern und haben keine unmittelbare Communi-

cation mit dem Geruchsorgan; in den Riemen vervielfacht sich die respiri-

rende Membran durch Ausstùlpung, in den Lungen durch parenchymatôse

Zellenformation. Das sensorielle Nervensystem tritt von den Riemen mehr

zurùck, dagegen herrscht das subjective vor. Die Haut ist nach Hum-

boldt's 3
j Versuchen, besonders am Schwanz, respirirend und da ist die

Seitenlinie wichtiç;, welehe von deinselben Nerven, welcher die Branchial-

nerven hergibt, vom Vagus, hauptsâchlich versorgt wird. Oken*) betrach-

tet auch die Seitenlinie als zum Atlimen in Beziehung stehend und als ein

Analogon der Seitenlôcber zum Athmen der Insecten. In einigen Fischen

ist auch dis Bauchfell, das Omentum und Mesenlerium, so wie die serôse

Haut des Darmcanals Respirationsorgan, indem das Wasser bei seinem

freien Zutritt in die Hauchhôhle auf âhnliche Weise verandert werden

muss, wie in den Kiemen (II, %. 15). Fur die membranôsen Athmungsor-
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gane ist das verlàngerte Mark Centralorgan, hauptsâchlich durch die Strick-

kôrper. — Vom D arme an al ist zwar nur bei Cobitis fossilis eine Respi-

ration erwiesen 5
), doch schlucken die Fisehe auch Luft und es ist wahr-

scheinlich, dass auch von den Darmzotten anderer Fisehe das Wasser auf

àhr.liehe Weise veràndert wird, als von den Kiemen e
); es môchte aber der

respirirende Theil des Darmcanals wohl nur der vordere und hintere Theil,

nicht der mittlere sein.

1) J Mûller's Archiv 1841, II und III, S. 226. — *) Dutrochet lu Mûller's Archiv

1841, VI, p. iv. — 3
) Froriep's Not. I, No. 21. S. 328. 4

) Allgem. Nat. Gesch.

IV, 596. V, 15, 19. - 5
) Erman in Gilbert's Ann. cl. Phys. Bd. XXX. — Oken's

allgem. Nat. Gesch. VI, 285. — Cuvier's Thierreich II, 338. — 6
) Carus System d-

Ph. II, 403. Anm.

S. 30.

2. Vom Darmcanal das Maul, der Schlund, der Oesophagus, der

Magen mit seinen Anhàngen und der Afterdarm. Diess ist die auf-

nehmende und ausstossende Sphâre der Aneignung; das Stoffige der Aus-

senwelt, Nahrung und Getrànk wird, wenn es lebend, seines Lebens und

seiner Eigenthiimlichkeit beraubt und wenn es fremdartig, zerstôrt, veràn-

dert, mechanisch und chemisch umgewandelt, so dass er vorbereitet wird,

um in die Natur des Organismus metamorphosirt zu werden. Wenn es

aber allzufremdartig ist, wird es schon in den ersten Aufnahmsorganen

wieder entfernt und besonders in den Fischen finden wir oft, dass sie un-

assimilirbare Theile der Nahrung mit Leichtigkeit durch den Mund wieder

von sich geben, wobei einige sogar den Magen umstulpen und heraus stos-

sen , z. B. Squalus carcharias '). Das Maul der Fisehe dient mehr zum

Fangen und Zerreissen als zum Kauen; Zunge, Lippenj Speicheldrùsen feh-

len oft, die ISahrung kommt daher unvorbereiteter in den Magen, als bei

andern Thieren; der Rachen ist meist weit, der Oesophagus sehr musku-

lôs, daher das Schlingen ùbereilt; das Sensorielle dieser Aufnabmssphâre
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tritt zurùck, darum sind dièse Thiere wirklich allesfressende und es bedarf

nooh eines grossen Kraftaufwandes im Magen, um der Nahrung den Cha-

rakter der Rohheit und Unangemessenheit zu benehmen. Zu diesem Zweek

wirkt die oft so bedeutende Muskulositàt des Magens, seine verhàltnissmàs-

sige Weite, der drùsige Bau seiner innern Haut, die Pfôrtneranhânge, wel-

che als ein Hilfsorgan der Magenverdauung zu betrachten sind, und die in

einigen Fischen von einem wirklichen Pankreas ersetzt, in andern aber nn-

terstùtzt werden 2
). In allen diesen aufnehmenden Organen ist eine ans-

serordentlicbe Wandelbarkeit zu erkennen und solcbe Eigenscbaft theilen

aueb die ausstossenden, der Afterdarm, welcher mit der Aussenwelt in ent-

gegengesetztem Sinn in Wechselwirkung tritt. Wir kônnen dièse Organen-

reihe nur den Vagus- und Trigeminuslappen, so wie demjenigen Tbeil des

verlàngerten Marks , der mit beiden Nerven in Relation steht., vergleichen,

welche des Psycbische dieser Spbâre reprâsentiren , ebenso wandelbar sind,

ebenso von dem Bau der Centralorgane wie wir ihn bei hôhern Thieren

finden, abweicben und gleicherweise, wie Magen, Schlund und Maul die

leibliche Nahrung in ihrer Rohheit aufnehmen, die unmittelbarsten und

fremdesten geistigen Eindrùcke empfangen, um sie der weitern psychischen

Bearbeitung zuzufùhren.

l) Gmelin's Nat. Gescli. der Fische. 35. — 2) j h. Mùller in Froriep's N. Not. XIII,

No. 284. S. 312. — Archiv 1840 VI, p. CLXXII. — R. Wagner's Lehrb. d. Physiol-

2. Abth. §. 192. S. 234.

S- 31. '

Die zweite Reihe der bildenden Organe ist bestimmt das seiner

Fremdartigkeit und Rohheit zum Theil entkleidete Material des Lebens,

eigens zu verâhnlichen und es dazu zu befâhigen, dass es in die Organisa-

tion des Individuums eingehen kann. Dièse Organe sind der Mitteldarm,

die Leber, die Gallenblase, die Milz. Der Mitteldarm, diejenige Partie

des Darmcanals, welche vom Pfortner bis zum Afterdarm reicht, fehlt kei-
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nem Fisch, er ist oft nur eine gerade Rôhre, macht ùberhaupt vvenig Win-

dungen, daher auch in ihm der Nahrungsstoff in der Regel nicht lance

verweilt '). Nur in wenigen Fischen sind Andeutungen vom Blinddarm,

auch ist nicht selten keine Klappenbegrenzung vom Afterdarm; zuweilen ist

der Mitteldarm mit dem Schlundkopf das einzige Organ der ersten Assimi-

lation; wegen des fehlenden Blinddarms ermangeln die Fische gewôhnlich

der secundâren Verdauung, welche in diesem Organ dureh die Galle be-

wirkt wird 2
). Es gibt aber auch Species, wo der Mitteldarm viele Win-

dungen macht, z. B. Cyclopterus lumpus. Wenn auch der Mitteldarm oft

unvollkommen cunstruirt ist, eine ùbereilte und beschrànkte Function hat,

so ùbertrifft er doch an Einfluss und Wichtigkeit fast aile andern Organe,

denn das Fressen ist die Hauptf unction des Lebens der Fische, worauf schon

die verhàltnissmàssige Grosse ihres Bauches hindeutet. Dièses leibliche As-

similationsorgan parallelisire ich mit dem Cerebellum, als Organ der ersten

Identification des geistigen Lebensstoftes mit der eignen Lebensidee. In der

Regel entspricht ein mehr gewundener oder hôher ausgebildeter Mitteldarm

einer vollkommnern Organisation des kleinen Hirns, z. B. Gadus callarias,

Cyclopterus lumpus; dagegen, wo der Mitteldarm ohne Windungen und un-

vollkommen gebaut ist, kann das Cerebellum auch wohl fehlen z. B. m

Amphioxus lanceolatus , Myxine glutinosa, oder ist wenigstens rudimentàr

vorhanden, z. B. in den Petromyzon - Arten. Doch mùssen nicht gerade

beide Organe in directem Verhaltniss zu einander stehen, zuweilen hait

diejenige Organisation, welche dem psychischen Leben als Hauptmedium

dient, einen langsamern oder schnellern Entwickelungsgang ein, als dieje-

nige, welche den leiblichen Y errichtungen vorstcht, genug wenn sie sich

nur beide der Idée nach entsprechen. Die Leber mit der Gallenblase

und die MHz unterstùtzen die Assimilation des. Mitteldarms; der schon

getôdtete und seiner fremden Natur entâusserte Nahrstoff wird zu seiner

Einverleibung in den Organisnius noch mehr befâhigt. — Die Leber er-



Anatomie und Physiologie des Fisch-l\ervensrskms. 497

hait das verschiedenartigste Blut: 1) besonderes Arterienblut, 2) das Blut

der Hohlader, welches in ihr verweilt, 3) das der Pfortader, welches ans

dem Traclus intestinorum , der Milz und in den Fischen auch aus den Ge-

schlechtstheilen kommend, obgleich im hôcbsten Grade venôs, sich doch ar-

terienartig in der Leber vertheilt; so wird vom ganzen Kôrper, so abwei-

chend dessen Bildungen sein môgen, das Blut in der Leber versammelt

und erzeugt den Saft, welcher den hôchsten Grad der individualisirenden

Kraft besitzt. Die Milz nimnit in ihr Blut die wàssriçen Theile des Nàhr-

stoffes, die im Magen die erste Veràhnlichung erfahren haben, auf, und

raubt ihnen wenigstens so viel von ibrer Fremdartigkeit, dass sie dem

Pfortaderblute zugemiscbt werden kônnen 3
); sie scheint aber auch den

lymphatischen Gefàssen eine noch mehr veràhnlichte Flùssigkeit zu uberlie-

fern, welche fur die eigentliche Blutbereitung bestimmt ist
4
). Diesen Or-

ganen vergleiche ich die untern Lappen, die Hypophysis und den Saccus

vasculosus der Fische. Die Hypophysis scheint die Affectionen des Schàdel-

gewôlbes zu empfangen, sie ist vornehmlich als die Schlussbildung aller

grauen Markmasse des Nervensystems zu betrachten, in ihr endigen die

grauen Strânge des Rùckenmarks nachdem sie sich nach vorn umgebogen

haben, sie steht durch den Trichter und die durchlôcherte Markplatte an

der Basis des Gehirns mit der Gorticalsubstanz desselben in unmittelbarer

Communication. Da nun die graue Substanz durch ihre ausserordentliche

Verschiedenartigkeit die wesentlichen Differenzen im Nervensystem zu be-

grùnden scheint, so môchten auch in der Function der Hypophysis und

ihrer Annexen aile besondern Richtungen des psychischen Lebens ihren

Vereinigungspunkt finden, wodurch, ebenso wie die Galle das leibliche Le-

bensmaterial befâhigt, in den Blutstrom aufgenommen zu werden, hier das

geistige Material in so weit individualisirt wird, dass es als integrircnder

Theil des psychischen Lebens kreisen kann. Fehlen den hôhern Thieren

die untern Lappen und der Saccus vasculosus, ist bei ihnen die Hypophysis
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ein viel kieineres Organ, so thut diess nichts, sicherlich finden sich in ih-

ren Hirnbildungen Organe, die eine analoge Function haben. Die Grosse

und Eigenthùmliclikeit dieser Theile in den Fischen mochte daraus herzu-

leiten sein, dass das geistige Material ihres Lebens ihnen noch zu fremdar-

tig zufliesst, um nicbt besonderer Assimilationsorgane zu bedùrfen, damit

es dieser Fremdartigkeit entkleidet werde. Vielleicbt erreicht die Assimila-

tion eines grossen Tbeils des geistigen Lebensmaterials bei den Fiscben

schon in den untern Lappen und der Hypophysis ibren Schluss, wàbrend

sie in den hôhern Tbieren nocb in einer hôhern Sphàre fortgesetzt und

ins bewusste Leben aufgenommen werden muss; es wiïrde so dieser Tbeil

des psychischen Lebensmaterials bei den Fischen in der unbewussten in-

stinctiven Spbàre verbleiben und dazu besonders verarbeitet werden.

l) Grant's Umrisse 468. — Treviranus Biologie IV, 397. — 2
) C. H. Schultz de ali-

menter, concoct. Berol. 1834, p. 36. — 3
) Ro e s ch primae lineae patk. hom. Stuttg. 1837.

p. 36. — 4
) Arnold's Lehrb. der Physiol. II, 1, S. 160— 166. — Eble's Handb. der

Physiol. Wien 1837. 2. Aufl. §. 261. S. 241.

§. 32.

Die dritte Reihe der bildenden Organe nimmt das schon assimilirte

Material des organischen Lebens auf und belebt es durch ihre Thàtigkeit

zu derjenigen Stufe, dass es dem Organismus aequal und zu seinem Leibe

selbst wird. Es gehôrt hierher das Gefâsssystem mit der Schwimmblase,

den Nebenkiemen und den Harnbereitenden Organen. Aber dièse Orga-

nenreihe geht auch ùber das eigne Leben hinaus, indem das leibJiche Le-

bensmaterial so verarbeitet wird, dass es der Gattung zur Erhaltung dient,

und diess Geschaft vollbringen die Generationsorgane. Zuerst vom Gefâss-

system. Das Herz der Fische hat eine Kammer, welche, da sie nur ve-

nôses Blut aufnimmt und dièses den Kiemen zuschickt, den rechten Ven-

trikel der hôhern Thiere repràsentirt l

). Aus dem Herzen geht das Blut

in den Bulbus arleriosus oder die Wurzel der Kiemenarterie. Dieser Bul-
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bus ist den Fischen eigenthumlich und zeichnet sich durch stark muskulô-

sen Bau, durch seine grosse Elasticitàt und durch Klappenbau in seincm

Innern aus, ist also als ein besonderes Girculationsorgan zu betrachten.

Der Bulbus treibt das Blut in die Kiemenarterie und dièse in die Kiemen,

von denen es arterialisirt in mehrere Stàmme von Arterien gelangt, die

sich zur Aorta vereinigen. Dièse verlâuft làngs der Wirbelsàule und hat

in einigen Fischen das Besondere, dass sie ihre Wânde ganz oder theilweise

verliert und vom Knochen oder Knorpel der Wirbelbeine gebiidet wird,

z. B. im Stôr 2
), in Squalus 3

). Nachdem die Aorta das Blut durch den

Kôrper verbreitet hat, sammelt es sich durch die Venen wieder in meh-

rere Hohladern, welche sich nur selten zu einem Stamm bilden. Ausser-

dem kommen von den Unterleibsvenen noch mehrere Pfortadern, welcbe

zuweilen, z. B. bei den Squalen*) stark muskulôse Wandungen haben und

besonders in die Vorkammer mùnden. Die Vorkammer ist meist vieilap-

pig, sehwammig, oft drùsenartig s
), in Anarrhichas lupus und in den Trig-

len zweitheilig
6
), in der Pricke besonders gross, dickwandig und musku-

los
7
). Im Aal ist das von Marshal Hall 8

) entdeckte Caudalherz, in der

Chimaera arclica sind zwei symmetrische Bulbi an den Arteriae innominalae,

in den Selachiern ist ein innerer sehr muskuloser Gekrbsstamm und in He-

terobranchus anguillaris sind die Stàmme der Nebennieren noch besondere

Befôrderungsmittel des Kreislaufes 9
), so wie auch die herzartigen Bildungen

an den Pfortadern der Myxinoiden und von Branchiostoma lubricum 10
).

In Acipenser sturio bilden die Venen gerade da, wo im Schlunde die Arte-

rien mit denselben mùnden, eine bedeutende Menge Sinus 11
). Eine grosse

Eigenthùmlichkeit des Gefâsssystems der Fische machen endlich die Wun-

dernetze oder die Zertheilungen eines Gefàssstammes in viele Zweige, wel-

che sich innerhalb desselben Abschnittes vom Kreislauf wieder zu einem

Stamm vereinigen, sowohl bei den Venen als bei den Arterien vorkommen,

und nach Joh. Mùller 12

)
entweder diffuse oder amphicentrische sind, von

M$m. des sav. étrang. T. V. 65
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denen beide in einfache und bipolare zerfallen; sie dienen den Lauf des

Blutes zu verlangsamen und die Einwirkung der Gefâsswànde auf die cir-

culirende Flùssigkeit zu verstarken. Die Fische besitzen auch lympatbische

Gefâsse und wahrscheinlich auch Lymphherzen 13
). Dem Gefâsssystem zàhle

ich auch die Nebenkiemen, welche kaum etwas anderes als Wundernetze

sind, und die Schwimmblase zu. Dièse darf nicht als eigentliches Ath-

mungsorgan betrachtet werden, weil ibr arteriôses Blut zufliesst und sie

venôses wegscbickt 14
)

t in ibr gibt es aile Arten von Wundernetzen, welche

der Luf'tathmung fremd sind und keine Beziebung zum Luftgange haben;

die innere Haut der Schwimmblase oder die drùsigen Saume der rothen

Kôrper scheiden Luft aus, diess ist aber mehr als eine Absonderung, denn

als Respiration anzuseben. Die Nieren endlich sind ihrer Grosse und

ihres Blutreicbthums wegen eine Hauptwerkstàtte der Blutmetamorphose;

Harnsecretion scheint darin ùberhaupt gering zu sein, die Blase ist entwe-

der klein oder nur eine Aussackung des Harnganges, oder gànzlich feh-

lend ts
); die Nieren haben einen lockern gelappten Bau und man kann sie mit

Huschke 16
) und G. Vogt 17

)
den Wolffschen Kôrpern vergleichen, wo-

durch sie den Fischen eine besondere Charakteristik geben.

l
) Tiedemann Anat. des Fiscliherzens, 7, 13, 20. — 2

) G. R. Treviranus Beob. aus

der Zoot. u. Physiol. I, 8 — Duvernoy in Froriep's N. Not. XV, No. 311. S. 38,

No. 313, S. 65. — 2
) Wedemeyer's Unlersuch. S. 237, 544, 372. — 3

) Meckel's Sys-

tem, V, 19d. — 4
) Duvernoy in Froriep's N. Not. XV, No. 311, S. 37, 38 — 5

)

Kuhl's Beitr. II, 139. — 6
) Treviranus Beob. a. d. Zoot. und Physiol. I, 7, 8. — 7

)

Rathke in Meckel's Arch. VIII, 1. S. 51, 52. — 8
) Mars liai Hall in Froriep's N.

Not. XXXIV, No. 727. S. 1 -3. — J oh. Millier in Froriep's N. Not. XXXV. No.

7S7, S. 13S, 136. — 9
) Duvernoy in Froriep's N. Not. XV, No. 313. S. 67, 68. —

10
) Joh. Mùller's in s. Arch. 1842, V, S. 483, 484. — ll

) Stannius Sjmbolae p. 27.

Anm. - «) Mùller's Arch. 1840, I, S. 119-142. VI, p. CLXVI, ./. - i3
) Joh. Mill-

ier in s. Arch. 1840, I, S. 4. — 14
) Joh. Mùller im Archiv 1840, I. S. 126 — 136. —

1841. II und III, S. 228. — 1842, S. 507 — 523. — l 5
) Rathke in Mùller's Archiv,

1837, V. S. 477, 478. — l 6
) Mùller's Archiv 1839, VI. p. CLXXVIII. - i 7

) Agassi»

hist. nat. d. p. I, 180.
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S. 33.

In dieser Besehaffenheit des Gefasssystems und seiner zugehôrigen Or-

gane geben sich folgende Eigenthiïmlichkeiten zu erkennen: 1) Das Gen-

trum des Systems ist noch kein vollkommenes, iïber die andern Theile

nicht so ùberwiegend wie in hôhern Thieren das Herz ùber die Gefàsse;

das Herz nimmt nur venôses Blut auf, kein artérielles, seine Propulsions-

kraft erstreckt sich nur bis in die Kiemen, wo sie gebrochen wird. — 2)

Es wirken im Herzen der Fische aile dasselbe constituirenden Theile nicht

so harmonisch zusammen wie in hôhern Thieren, man sieht nach dem

Tode die Kammer, die Vorhôfe, den Bulbus arteriosus sich besonders und

unabhângig von einander zusammenziehen. 3) Zum allgemeinen Kreislauf

wirken andere sonst untergeordnete Theile weit mehr mit, als es in hô-

hern Thieren der Fall ist, die excentrischen , herzahnlichen Organe, die

Wundernetze, die Nebenkiemen, die iNieren; ja nicht selten machen sich

excentrische Partien des Gefasssystems, z. B. die Gefàsse der Générations -

organe, zu centrischen. — 4) Es ist darum der Kreislauf in den Fischen

, einestheils langsamer, anderntheils unregclmassiger als bei hôhern Thieren,

darum turgesciren und rôthen sich manche Organe periodisch so sehr, dass

man sie fur etwas ganz andercs halten sollte, wâhrend sie im Zustande der

Unth'atigkeit ganz collabirt, bïass, durchsichtig, ja wohl unkenntlich sind^ z.

B. der Darmcanal, die i'nriern Geschlechtstheilc. — 5) Darum muss auch

der Unterschiëd des venôsen vom arteriellen Blute schwâcherj iiberhaupt

der Mischungszustand ein andcrer sein, als bei hôhern Thieren und es ist

anzunehmen, dass er mehr dem Fôtuszustande gleichkommt.

Sehen wir uns in der Nervenorganisation nach einem Organ um, wel-

ches sich die psychischen, schon verarbeiteten und verahnlichten Eindrùcke

ebenso geistig aneignet und ins eigne Selbst aufnimmt, wie es das Gefàss-
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System mit dem îeiblichen Lebensmaterial organisch thut, so kônnen wir

als solches nur die Lobi optici mit der Zirbel und den hierher gehôrigen

Organen und Gommissuren erkennen. Besonders bildet das Herz einen

Parallelismus mit den Lobi optici. Beide Organe sind als die Mitte ihres

Systems zu betrachten, beide scheinen der innern Bewegung vorzustehen,

das Herz der leiblichen, die Lobi optici der geistigen Circulation; das Herz

empfàngt das zu arterialisirende Lebensmaterial, das nur noch eine Stufe

der Métamorphose zu erleiden hat, die Lobi optici nehmen durch das ver-

làngerte Mark, durch die Bindearme und durch den N. opticus das psychi-

scbe Lebensmaterial auf und verarbeiten es in so weit, dass es nur noch

in den Lobi olfactorii die letzte Ausbildung zu erhalten hat. Beide Organe

gehôren zu den constantesten in der ganzen Fischorganisation. Einerseits

stimmt das Herz in der Regel mit der Gestalt des Fischleibes ùberein l

)

andererseits vermannigfacht sich die Bildung der Lobi optici mit einem rei-

cbern psychischen Leben und vereinfacht sich mit einem ârmern. ïm Ge-

fâsssystem bilden sich untergeordnete Partien so weit heraus, dass sie Ne-

bencentra darstellen, im Nervensystem erhalten die Lobi optici eine innere

Organisation, welche fast an die Vollkommenheit des Hirns der hohern

Thiere reicht. Dass die Lobi optici darum noch nicht das grosse Hirn re-

pi'àsentix-en, habe ich schon (I, §§. 51 — 54) gezeigt. Freilich haben die

Lobi optici hier mehr die Function des grossen Gehirns als in hohern Thie-

ren die Vier- und Sehhùgel; Versuche erweisen, dass bei Saugthieren durch

die Wegnahme der Hemisphâren das Gesicht verloren geht, die Theilnah-

me des grossen Gehirns oder das Bewusstwerden des Gesehenen ist hier

ein so nothwendiges Moment des Sehens, dass dièse Sinnesfunction ohne

Gerebrum nicht zu Stande kommen kann; anders schon verhàlt es sich mit

den Vôgeln, welche nach solchen Verstùmmelungen das Gesicht leichter

wieder erhalten, es oft gar nicht einmal verlieren und noch weniger wird

bei Amphibien das Sehen durch die Abtragung der Lappen des grossen
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Gchirns beeintrâchtigt
2
). Bei Fischen mùssen die Hemisphaeria cerebri

noch viel weniger zum Sehen nôthig sein und es tindet wahrscheinlich

schon in den Lobi oplici eine vollendete Sinnesempfindung statt. Diess

gibt uns ein Beispiel davon, dass ein niedrigeres Organ des Nervensystems

in den Fischen die Function eines hohern ùbernehmen kann, dadurch aber

nothwendig die Function selbst von ihrer Bedeutung herabziehen muss.

Es participiren aucb gewiss die Lobi optici vveit mehr an andern Verrich-

tungen, die sonst das Gehirn ganz oder tbeilweise vollbringt, z. B. an Vor-

stellungen, an Empfindungen, an Bewegungen. Je nàher ein Thier dem

Menschen steht, desto wicbtiger werden die grossen Hemisphàren, je mehr

es sicb von ihm entfernt, desto mehr ùbernehmen andere Gentralorgane

dessen Function.

l
) Tiedemann's Anat. des Fischherzens, 14. — 2

) J. Budge's Untersuch. ùber das Ner-

vensystera. Frankf. a. M. 1841, I. S. 113.

S. 35.

In der dritten Reibe der bildenden Organe sind nun noch die Gene-

rationsorgane ùbrig, mit dem Nervensystem parallelisirt zu werden, und

zwar von ihnen nur die inneriï, mehr wesentlichen Theile, da wir diejeni-

gen, welche den sinnlichen Antheil dieser Function ùbernehmen, der Aus-

senwelt zugewandt sind, und dem bewussten Leben angehôren, schon dem

sensoriellen Nervensystem gegenùber gestellt haben (II, §. 17). Der Bau

dieser Theile ist in den Fischen einfacher, die den ZeugungsstofF bildenden

und die denselben leitenden und aufnehmenden Organe entstehen nicht und

bilden sich nicht wie in hohern Thieren von einander getrennt und selbst-

stàndig, sondern vereint und eins aus dem andern, nur bei den Plagiosto-

men entstehen .Eierleiter und Samengânge unabhângig von den Eierstôckèn

und Hoden *). Manche Theile fehlen, z. B. der Utérus, andere sind nur

Anhângsel oder Aussackungen anderer, z. B. die Samenblâschen 2
). Der
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Eierstock ist das Hauptorgan, nicht ùberall ein gedoppelter, zuweilen noch

ein einfacher Kôrper 3
) ; er ist schlauchart.ig

4
). Bei manclien Fisclien ge-

langen die Eier in keinen Eiergang, sondern schlùpfen frei in die Baueh-

hôhle, Bei dieser Einfachheit im Bau nehmen aber die innern Genera-

tionsorgane verhàltnissmâssig einen weit grôssern Raum in der Bauchhôhle

ein und haben das Besondere, dass sie meist scbon vor der Reife und vor

vollendetem Wachsthum des Fiscbes vollkommen in Fimction treten. Da-

gegen schwinden sie wieder zur Zeit der pausirendt-n Generationsfunction

so, dass man geglaubt bat, sie erzeugten sich jâhrlich vom Neuem. Mânn-

liche und weiblicbe Generationsorgane untersebeiden sich so wenig von

einander, dass man manche Fische (z. B. Lampreten, Neunaugen, Aale) fur

Zwitter gehalten bat, und dass man ausser der Brunstzeit beide Geschlechter

verwechseln kann. Ueber die Zwitterzeugung ist aber die Fischnatur schon

hinaus, wenn sie sich aucb nur in wenigen Species (Blennius viviparus,

Haie, Anableps tetrophthalmus , Syngnathus acus) bis zum Lebendiggebàren

steigert. An Extensitiit der Zeugung excellirt dièse Thierclasse ins Unge-

heure und môchte wohl nur von dcn Eingeweidewùrmern ùbertroffen wcr-

den; sonderbar ists, dass sie gerade im Noi'den die erstaunenswùrdigste

Fruchtbarkeit zeigt
s
). In der Periodicitàt des Zcugungstriebes findet sich

eine grôssere Mannigfaltigkeit als in hohern Thieren. Was das Verhàltniss

beider Geschlechter betriflftj so sind die wcihlicben Individuen nicht allein

an Zahl, sondern auch an Grosse und Stiirke ûber die mânnlichen ùber-

wiegend, aber es findet hier nicht diejenige Beziehung des einen Geschlech-

tes auf das andere Statt, die in hohern Thieren als Anhànglichkeit und

gewissermassen aïs gegenseitige Erganzung der Natur angeseben werden

kann, ja man findet nicht einmal eine eigentliche Begattung; kein Fisch

sorgt fur die Jungen, und mit Ausnahme weniger (zwei Arien von Doras,

Gobius niger, Cyclopterus lump us , Gastcrosteus spinachia und aculeatus, Lo~

ricaria, Collichthys) bekùmmern sie sich nicht einmal um die Brut.
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1) Rathke in Miiller's Archiv 183G, IL 183 — 188. — 2
) Rathke cbend. 179, 180. —

3
) Valencicnnes in Froriep's N. Not. X, No. 207, S. 138. — 4

) Rathke in Mùl-
ler's Archiv 1836, II, 171 — 17G. - s

) Cuvier in Froriep's Not. XXIII. No. 495.

S. 167.

S. 36.

Die Gcnerationsorgane werden in der Regel erst vollkommen ausgebil-

det, wenn der Organismus sich selbst zu heliaupten fahig ist, er geht also

hier ùber seinen eigenen Lebenszweck hinaus, er iibersehreitet das Princip

der Selbsterbaltung, ja dièses geht wohl gar in der Thatigkeit der Zeugung

zu Grunde und fiir die Erhaltung der Galtung wird das Individuum ge-

opfert. Die bildende Thatigkeit schafft sich dur'ch das Gefasssystem ein

neues Substract zur Fortbildung der Gattung jenseils der Idée des eignen

Wesens. Ebenso schweift die Seele iiber das Selbstgefùhl, ùber die sinnli-

chen Eindrùcke und die Gegenwart zu hôhern Thatigkeiten, zu ùbersinn-

Iichen Dingen und in die Zukunft hin, sie verliisst die Sphàre des Ich's, ja

sie vergisst wohl gar die ursprùnglich egoistischen Lebenszwecke und Nei-

gungen und bevvegt sich in Tendenzen, welche ihr eignes Wesen tief ver-

letzen. Es ist in der Natur begrùndet, dass sogar fur dièse geistigsten aller

Thatigkeiten noch leibliche Organe vorhanden sind; in hôhern Thieren ist

es das grosse Gehirn, in den Fischen sind es die Lobi olfaclorii und Tu-

bera olfactorla. Dièse Organe sind gleichsam die ausserste Extremitât des

ganzen Nervensyslems; wie in der leiblichen Sphàre die Generationsorgane

die Selbstbildung, ebenso uberschreiten dièse Nervencentra die Thatigkeiten

der subjectiven, sensoriellen und motorischen Nervensysteme. Hier erst

beginnt das selbstbewusste Leben, denn hier erst bat das Individuum eine

Uebersicht und eine Zusammenfassung aller Perceptionen und Actionen.

Sicherlich gibt es also auch eine Beziehung der Generationsorgane zu den

Lobi olfactoril und Tubera olfactoria; ich meine nicht, dass beide intimer in

geradem Verhàltniss zu einander stehen, sondern dass sie eine psychische
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Verwandschaft haben, dass jene leiblich vollbringen, was dièse geistig wir-

ken. Es kann gar wohl vorkommen, dass in einzelnen Species entvveder

die eine oder die andere Sphàre viel stârker ausgebildet ist, die Functions-

beziehung geht darum nicbt verloren. M. J. J. Virey nimmt einen An-

tagonismus zwischen Gehirn- und Geschlechtsorganen an, nach ihm bildet

der Gehirn-Mundpol mit den Brustorganen einen Gegensatz gegen den Ge-

scblechts-Afterpol mit den Unterleibsorganen , jener ist anziehend, ingestiv,

dieser abstossend, egestiv; bei den Fischen ùberwiegt letzterer und bei der

ausserordentlieben Kleinbeit ibres Gebirns sind die Tbiere von einer unge-

heuren Frucbtbarkeit 1

). Diess widcrlegt meinen Satz nicht, zeigt vielmehr

eine Beziehung des Gebirns auf die Generationsorgane. Oft sind auch in

Fiscben beide in geradem leiblichen Verbaltniss stehend, es darf aber nicht

ùbersehen werden, dass bei aller Extensitat der Bildung in den Genera-

tionsorganen ibre Intensitàt so unbedeutend ist, darum correspondit die

schwache Intelleetualitàt der Fiscbe mit der Unvollkommenheit der Zeu-

gung. In hôhern Thieren (Sâugthieren) stebt die Frucbtbarkeit mit der

Grosse des Gehirns in geradem Verhàltniss, wie Bellingeri 2
)

gezeigt hat;

in den Fischen gibt es bierin nocb keinen allgemein durchgreifenden Pa-

rallelismus. Es ist zu unbestimmt gesagt, wenn Rosenthal die Ge-

schlecbtsfunction mit der Stufe der Bildung im Nervensystem iiberbaupt

vergleicbt *), wir mùssen die einzelnen Sphâren gesonderter einander ge-

genùber stellen. Da zeigen sicb denn auch hier so manche sprechende

Analogien. Ebenso wie die Geschlechtsorgane schon im unreifen Leben

thàtig sind, ebenso entwickeln die Fische in sehr frùhen Lebensperioden

keine geringern intellectuellen Fabigkeiten, sind eben so listig, eben so

l'egsam, ja wohl noch geistig regsamer, als in spâterm Alter. Wie die Ge-

schlechtsfunction dem Wechsel unterworfen, periodiscb ist und die Organe

zuweilen monstrôs hervor-, zuweilen bis aufs Verschwinden zurùckçebil-

det werden, so scheint etwas Aehnliches in dem Lobi und Lobuli olfaclorii
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vorzugehen (I, §§. 61, 66, 67, 70), und ieh halte mich iiberzeugt, dass letz-

tere Organe periodisch entweder in eine gânzliche Unthàtigkeit versinken,

oder in exaltirte Function gerathen, denn einestheils finden wir sie in den

einzelnen Species verschiedenartig gebildet, anderntheils deutet aurfh die

grosse Differenz in der Lebensweise darauf hin. Der Unvollkommenheit

im geschlechtlichen Leben der Fiscbe, dass keine Anhànglicbkeit, keine Be-

gattung beider Geschlechter, selten Sorge fur die Brut, niemals fur die Jun-

gen stattfindet, entspricht die Unvollkommenheit im geistigen Leben, dass

dièse Thiere keinen freien Zweck verfolgen und sich nur durch leibliche

Bedùrfnisse und durch aussere^ Einflùsse bestimmen lassen. — Dass die Ge-

nerationsorgane der Fische nicht mit dem Cerebellum parallelisirt werden

kônnen, hat Leuret 4

)
gezeigt.

1) Froriep's N. Not. XIV, No. 299. S. 19S— 199. — *) Froriep's N. Not. XI, No. 239-

S. 291. — 3
) Abh. aus dem Gebiete der Anat., Physiol. u. Pathol. S. 93 — 102. — *)

Anat. comp. du Syst. nerv. p. 109, 110.

Drittes Kapitel.

•Resultate aus den bisherigen Untersuchungen zur Charakteri-

stik und Eintheilung der Fische.

S- 37.

Die Charakteristik der Fische beruht auf denjenigen Momenten, welche

dièse Thiere als eine eigne Classe von den ùbrigen Thierclassen wesentlich

unterscheiden, wâhrend eine zweckmàssige Eintheilung nur nach denjenigen

Unterschieden getroffen werden kann, welche uns berechtigen, gewisse

Gruppen und Familien von verwandten Fischen aufzustellen. Was die

Charakteristik anlangt, so ist es natiirlich, dass hier wieder die allgemeinen

Lebens-Modi, wie ich sie li, §§. 2— 9 angegeben, benutzt werden mùssen,

und dass es darauf, ankommen wird zu sehen, auf welche Weise der Pa-

Mèm. des sav. étrang. T. V, 64
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rallelismus des Nervensystems mit der heterogenen Organisation in den

Fischen sich von demjenigen in den andern Thierclassert unterscheidet.

Da liefern uns denn die vorangegangenen Untersuchungen recht vielen

StofF und jede der vier Lebenssphàren gibt ihre Momente her, naeh vvel-

chen die Fische eine besondere Classe ausmachen mùssen. In der ersten

Sphâre (der reinen Subjectivitàt) ist es besonders bezeichnend, dass die

Fische sehr starke subjective Nerven und unter denselben vorwaltende

NN. vagi und trigemini haben, mit welchen besondere Organe communici-

ren, die in andern Tbierclassen entweder gar nicht, oder bei Weitem nicht

in solcher Starke gefunden werden: im Nervensystem die Vagus- und Tri-

geminuslappen , der starke weisse Seitenstrang, in der heterogenen Organi-

sation die Schuppen, die Schleimhaut der Peripherie, die Seitenlinie, welche

in Amphibien zwar auch vorkommt, aber nicht so allgemein, nur entweder

in denjenigen Species, welche Kiemen besitzen, oder in dem Larvenzustan-

de derjenigen, die sich verwandeln '). Ferner haben nur die Fische elek-

trische Organe, und wenn auch andere Thiere deutliche elektrische Phàno-

mene in Menge darbieten, so hat man doch noch in keiner andern Classe

besondere, diesen Phànomenen gewidmete Theile gefunden; wenn aber auch

nur wenige Fische solche Organe haben , so fehlen doch analoge keines-

wegs in andern Species (II, §. 12, S. 151). Endlich ist es eine Eigenthùm-

lichkeit der Fische, dass ihre seroscn Membranen mit der Aussenwelt in

Berùhrung kommen (II, §. 15). — In der Sphàre der Sinnlichkeit gibt es

weniger Charakteristisches; das Wichtigste mochte hier noch sein: 1) dass

sie in der ganzen Reihe von Thieren die ersten sind, bei denen man einen

starken JServus und Lobus oljhctorius und ein Geruchsorgan bemerkt, dass

aber dièses Organ noch nicht zur Athemfunction in der nahen Beziehuni;

steht, wie bei den hohern Tliieren, indem es nur bei wenigen Fischen

eine Verbindung mit dem Schlunde hat, so dass man diess Organ allenfalls

auch aïs ein eigenthùmliches mit der iNase nicht ubereinkommendes Sin-
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nesorgan ansehen konnte (II, §. 20), und 2) dass ihnen ein àusseres Ohr

fehlt. — In der Sphàre der Spontaneitàt zeichnen die Fische sich dadurch

ans, dass ihr motorisches Nervensystem schon gesonderter und reicher ist,

als das der niedern Thierclassen, dass sie ein inneres Knochengerùst haben

in welchem besonders die Gràten eharakteristisch sind, dass sie Flossen und

einen Schwanz haben, der ihnen als Steuer dient, und dass sie mancherlei

Hilfsorgane fur die Bewegung besitzen, z. B. eine Schwimmblase, schildar-

tige Platten etc. (II, §§. 23—26). — In Hinsicht auf die eentrisch bildende

Lebensthàtigkeit unterscheiden sich die Fische vornehmlich von andern

Thierclassen: 1) rùcksichtlich der iNervenorgane durch ein verhàltnissmàssig

sehr starkes Kùcken- und verlàngertes Mark, durch eine sehr ausgebildete

fcte Hbhle, durch ein sehr wandelbares, unvollkommenes Cerebellum , durch

die Gegenwart untérer Lappen und eines Saccus vasculosus , durch Grosse

der Hypophysis , durch eigenthùmliche Organisation der Lobi optici, durch

Verânderlichkeit und unvollkommene Bildung der Lobi olfactorii und durch

zuweilen sehr excedirende Formation der Tubera olfacloria: 2) rùcksichtlich

der heterogenen Organisation durch die Kiemen, durch einen sehr variab-

len Magen- und Afterdarm, durch einen constanten Mitteldarm, durch die

Grosse und Bestàndigkeit der Leber, durch ein einkammriges Herz, durch

den Bulbus arleriosus, durch die Gegenwart mehrerer Hilfs- und bestim-

mender Organe fur den Kreislauf, z. B. excentrische Herzen, Wundernetze,

durch die Besonderheit der Nieren und durch die Geschlechtsorgane, welche

einestheils frùhreif fungiren, anderntheils bei ausserordentlicher, aber pe-

riodischer Extensitàt eine sehr geringe Intensitàt der Wirkung haben (II,

SS- 27— 36).

i) Van Deen in Mùller's Arch. 1834, V, 477—488. — Mayer in Mùller's Arcb. 1836,

V, p. LXIII. - Krohn in Mùller's Arch. 1837, V, p. LXVII.

S- 38.

Dièse Gharakteristik ist aber zur scharfen Bezeichnung der Fische zu



510 GlRGENSOHN

weitlàuftig, es komint besonders darauf an, nur diejenigen Charaktere her-

vorzuheben, welche andern Thierclassen entweder fehlen oder entschieden

in ganz anderer Art zukommen , und welche zugleich in der Classe selbst

so constant angetroffen werden, dass sie in keiner Species vermisst werden

und doch auch nicht allzusehr difFeriren. Da mùssen wir manche dieser

Charaktere, wie eigenthûmlich sie sonst sein mogen, als unbrauchbar zur

Feststellung einer Classe zurùckweisen, z. B. die Seitenlinie, da sie doch

auch bei Amphibien vorkommt, die Vagus- und Trigeminuslappen, da sie

manchen Fischen fehlen, die Schuppen aus demselben Grunde, die Sinnes-

organe als nicht hinreichend unterseheidend, die Muskeln , da sie ein viel

zu allgemein vorkommendes Organ sind, die Schwimmblase, da sie in vie-

len Fischen vermisst wird, den Darmcanal, da er zu verànderlich ist, das

Cerebellum auch darum, die Geschlechtsorgane und die Lobi und Lobuli ol-

factorii, da sie sich kaum bei einem Fisch so wie bei dem andern verhal-

ten. Solche nicht gehorig charakterisirende Organe ausscheidend, behalten

wir sowohl in der Nerven -
, als auch in der heterogenen Organisation nur

dreierlei Organe ùbrig, welche genùgende Classencharaktere geben, dièse

sind: das verlangerte Mark, die untern Lappen und die Lobi opiici in jener,

die Kieuien, die Leber und das Herz mit dem Bulbus arteriosus in dieser.

Es sind also die Classenzeichen der Fische dièse:

1. Ein besonderes grosses, oft mit Nebencentris versehenes verlànger-

tes Mark und Kiemen, deren knôcherne Unterlage das Zungenbein ist;

2. Constante untere Lappen und eine meist mehrlappige Leber, und

3. Ein policentrisches Gefâsssystem mit einkammrigem, venôsem Her-

zen nnd einem Bulbus arteriosus, und Lobi optici, die sich im In-

nern Hirnartig auszubilden strcben.

S. 39.

Mit diesen Eigenthùmlichkeiten in der Organisation der Fische stehen

folgende Lebensphànomene in dem innigsten Zusammenhange:
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i) Sie sind Wasserthiere , und wenn auch mehrere Arten: Gobius

Schlosseri, Gobius Boddaerli, Anthias testudineus {Anabas scandens), die

Aale, Blennius, Periophthalmus , Cottus, Lophius piscalorius, Helerobranchus

anguillaris, lange ausserhalb des Wassers vervveilen kônnen, so ist doch ihr

eigentliches Elément das Wasser und dessen inùssen sie immer, uni zu le-

ben, eine hinreichende Menge bei sicb haben. Manche leben im FIuss- an-

dere im Meerwasser, viele in beiden, ja nach Valenciennes gibt es keine

einzige Fischgattung, die streng genommen nur dem salzigen oder nur dem

sùssen Wasser angehôrte 1
). Dabei halten sich die verschiedenen Species

bald auf dem Grunde (z. B. Salmo lavaretus, die Schollen, Rochen, Crclop-

terus lumpus) , bald mehr an der Oberflache (Triglen); auch in den hoch-

sten Gebirgsseen noch findet man Fische, selbst in den unterirdischen

Seeen der Anden leben Arges cyclopum Valérie, und Pimelodes cvclopum

llumb. und werden lebend durch die Kràfle der Vulcane mit Schlamm

ausgeworfen 2
).

2) Die Fische leben in grôsserer Sympathie mit der àussern

Natur, als die hohern Thiere; sehr viele Species haben von bevorstehen-

den Witterungsverànderungen ein Gefùhl: Cobitis Jossilis, der Aal, Salmo

oxyrchynchus , Salmo lavaretus, Salmo maraena , Perça norwegica, Cyprinus

tinca u. s. w. Durch Gewitter werden Fische in Menge getôdtet 3
). Den

Winter bringen viele Fische in cinem schlafàhnlichen Zustande zu 4
); der

Lachs, die Hâringe und Makrelen, Cobitis Jossilis, Cyprinus carpio.

3) Man findet in dieser Classe oft eine ausserordentliche Zàhlebigkeit,

z. B. in den Aalen, Pricken, Schlangenkôpfen, Schleien, manche kônnen

hart frieren und leben doch vvieder auf, z. B. Barsche, Kaulbarsch, Kar-

pfen, Karausclien , Forellen, Hecht^ Goldfische s
). Freilich ist bei vielen

Species die Fàhigkeit ausser dem Wasser fortznleben àusserst gering, z. B.

beim Hâring, Hegling, Lucioperca sandra, Salmo ferox, Cyprinus rapax, aber

wie zàhlebig sie in ihrem Elemente sind, ist nicht ausgemacht. Eine grosse
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Tenacitàt der Lebenskraft ergibt sicli aus der langen Dauer des Lebens bei

mancben Fischen, der Karpfen wird bis 150 Jabr, der Hecht bis 200, ja

bis 267 Jabre ait
6
).

k) Ob die Fische schlafen, ist zweifelhaft; die meisten halten sich am

Tage verborgen und geben des Nachts ihren Geschàften nach 7
). Den Stôr

findet man zuweilen in einem Zustande anscheinend tiefen Schlafes, aus

dem er bei naher Gefabr erschrocken auffàhrt 8
). Man hat die Fische sie-

ben Tage lang ein schnelles Schiff verfolgen sehen, also kônnen sie wenig-

stens sehr lange des Schlafes entbehren, der ùberhaupt weniger als in hô-

hern Thieren ein wahres inneres Bedùrfniss ihrer Natur zu sein, mehr von

Verhâltnissen der àussern Umgebung abzuhàngen scheint.

i) Frorieps N. Not. XXI, No. 474, S. 182, 183. — *) J h. Mùller in s. Arch. 1842, I,

S. 4. - 3
) R. Hill Froriep's N. Not. XXII, No 481. S. 293. - 4

) Joh. Mùller's

Handb. der Physiol. I, 77. — Knox in Froriep's Not. XXXVII, N. 793, S. 33, 34. —
Oken's allgem. Nat. Gesch. VI, 189, 284, 326. — .Leuret Anat. comp. des Sjst. nerv.

p. 106, 107 — 5
) Autenri eth's Ansichten ùber Natur- und Seelenleben. Stuttg. u.

Augsb. 1836, S. 20, 21. — 6
) Krunitz's Encyclop. XIII, 490. — Gmelin's Naturgesch.

d. Fische. 516. — 7
) Blumenbach's Handbuch der Nat. Gesch. 12. Ausg. Gôtt. 1830-

S. 429, — 8
) G. H. Schubert, das Leben der Seele, I. 230.

s- W.

5) In Hinsicht auf die psychisclien Phanomene der Fische kann

man fast daran irre werden, ob wirklich das Gentralnervensystem in gera-

dem Verhàltniss stehe mit den intellectuellen Fàhigkeiten. „In keiner

Thierclasse, àussert sich Burdach l

),
zeigt das Gehirn seiner Gesammtform,

so wie seinen einzelnen Gebilden nach, so viel Verschiedenheiten, wie bei

den Fischen, und doch unterscheiden sich dièse in Hinsicht auf Seelenthà-

tigkeit gerade am allerwenigsten von einander." OfFenbar haben die Fische

ein hoher ausgebildetes Nervensystem, als die lnsecten und Aracliniden,

und doch sehen wir in letzteren eine geistige Regsamkeit, eine Vollkom-

menheit von Kunsttrieben , die wir vergebens in der Classe der Fische su-
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chen wùrden. Darum haben auch manche Naturforscher nicht angestanden

auszusprechen , dass zwischen psychischen Phànomenen und Organisation

des Nervensystems kein Parallelismus stattfinde, und dass die Fische bei

einer hôhern Organisation der Nervenorgane, doch an geistiger Vollkom-

menheit weit unter den Spinrien, Ameisen und Bienen stehen 2
). Es muss

zugegeben werden, dass in keinem Insect ein solches Hervortreten der

Centralnervenorgane ùber die Nerven gefunden wird, dass ihre Nerven die

hétérogène Organisation nicht so durchdringen und mit Filamenten versor-

gen, dass ùberhaupt in ihrem Nervensystem keine solche Einheit und Cen-

tralisation herrscht 3
), als bei den Fischen. Aber was die geistige Regsam-

keit und ihre Kunsttriebe anlangt, so muss wohl unterschieden werden

zwischen freier, bewusster, und zwischen organisch-gebundener, unbewuss-

ter psychischer Thâtigkeit. Letztere ist bei den Insecten auf den hochsten

Grad der Vollkommenheit gelangt, so dass sie selbst den Schein von Frei-

heit und Bewusstsein bekommt. Bei genauerer und unbefangener Beobach-

tung finden wir, dass die Insecten nur fur Nahrung und Fortpflanzung

aile ihre bewundernswùrdigen Fâhigkeiten entwickeln und dass ihnen hier

in der heterogenen Organisation ailes schon viel mehr vorgebildet ist, als

in hohern Thieren, z. B. die Spinnwarzen der Spinnen, die Organe der

Bienen, welche Wachs und Honig nach organischen Gesetzen, nicht nach

dem Willen des Thieres bereiten 4
) u. s. w. Es ist hier der Lebenskreis

so eng geschlossen, dass geistige Freiheit nur stôren wùrde; der Zweck

des Lebens ist mit vollendeter Fortpflanzung schon erreicht, die meisten

sterben auch bald nachher und so ist ein hôherer Zweck wirklich nicht

annehmbar *). Es schèint sogar, als ob die Insecten nicht einmal Schmerz

empfinden, wenn sie verlctzt werden 6
), was darauf hindeuten wùrde, dass

das bewusste Leben zur hôhern Vollendung des rein organischen hier zu-

rùcktreten muss. Anders ist es nun bei den Fischen. Mit ihnen beginnt

in der Reihe der Geschôpfe ein ganz neuer Typus, der des bewussten,
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nicht mehr der bloss leiblichen Bildung ganz hingegebenen Lebens. Es

ist wohl nicht zu verwundern, wenn ein solches Leben gegen die niedern

Geschôpfe noch zuruck zu steben scbeint. Die organischen Kunsttriebe

sind ihnen genommen und das freie Seelenleben ist noch auf der unter-

sten Stufe. Die Fische baben keine Stàtigkeit, sie sind nicht mehr an die

Erde, an die Pflanze, an den fremden Organismus gebunden, wo sie ihre

Nahrung finden; fur ihre Nahrung, fur ihre Fortpflanzung gibt es nun

nicht mehr eigne Metamorphosen und Lebensphasen , so dass die einzelnen

Lebenszwecke auch durch besondere Organisation des Leibes begùnstigt

werden, sondern ihr ganzes Leben der Organisation muss nun allen Le-

benszwecken genùgen; sie fiihren ein vages, unruhiges, von allen Seiten

bedrohtes Leben, keine Wohnung schùtzt sie, eben darum ist ihr Leben

jedenfalls ein freieres, selbststàndigeres als das der Insecten. Dièse ersten

Aeusserungen einer von tien Banden der Leiblichkeit schon entfesselten

Seele sind schvver zu erkennen, zumal bei Thieren die eben in ihrer Frei-

heit so wenig der Beobachtung zugànglich sind. Aber sie fehlen den Fi-

schen nicht und schon im Aeussern ist dièse hohere Stellung in dem gei-

stigsten aller Sinnesorgane, im Auge zu erkennen, das ein en Blick hat,

den die zusammengesetzten Augen der Insecten nie haben kbnnen. Was

die L'nunterscheidbarkeit der Seelenthatigkeit in den verschiedenen Fisch-

species anlangt, bei welcher doch die Gentralorgane des Nervensystems so

sehr verschieden sind, so mochte sie wohl mehr in unserer eignen Unfà-

higkeit solche Unterschiede wahrzunehmen begrùndet sein, als in der Sache

selbst. Schon die so sehr verschiedene Lebensart der Fische, ihre Art sich

zu benehmen, ihre Aeusserungen lassen auf grosse Verschiedenheiten in den

geistigen Thàtigkeiten schliessen, dann liegt es aber auch in der niedrigern

Stufe ihres geistigen Lebens, dass Verschiedenheiten schwieriger wahrzu-

nehmen sind, weil endlich niedrigere Gentralorgane des Nervensystems die

Function hoherer ùbernehmen (II, §. 3k), dièse niedrigern Organe aber in



Anatomie und Physiologie des Fisch-JServensystems. 515

der ganzen Classe gerade die gleichartigsten und den wenigsten Verânde-

rungen unterworfenen sind, so môchte vielleicht in diesem Umstande eine

Erklârung jenes von Burdach angedeuteten Verhàltnisses zu suchen sein.

In den psychischen Phànomenen der Fische herrschen, gemàss dieser

untersten Stufe des freien Lebens, welches da anknùpft, wo die Phanomene

des gebundenen Lebens ihre Vollendung erreichen, noch die Triebe

sehr vox%^und unter diesen die Fressgier und der Gescblechtstrieb.

Die Fressgier ist oft so enorm, dass selbst der wissbegierigste Beobachter

die Geduld verliert, es anzusehen, z. B. bei Squalus canicula
7
) auch die an-

dern Squalus - Arten , die Raubforelle, Cyprinus rapax, der Hecht, Myxine

glutinosa , Lophius piscatorius , Silurus glanis, Pleuronectes hippoglossus und

viele andere Fische sind sehr gefrâssig, meist auch eben deswegen ausser-

ordentlich ràuberisch und zuweiien blind in Verfolgung ihrer Beute. Der

Geschlechtstrieb beherrscht die Fische periodisch noch so sehr, dass aile

andern Lebensthàtigkeiten demselben untergeordnet werden, mit ihm hàngt

der Wandertrieb mancher Fische zusammen. Spuren von Gesellig-

keitstrieb finden sich in Xiphias gladius, im Thymus, in mehreren Sal-

mo- Arten 8
). Eine hôhere Intellectualitât ist freilich bei den Fischen nie,

Erkenntnissvermôgen und freier Wille nur in untergeordnetem Grade

wahrzunehmen. Doch List und Verschlagenheit lassen sich vielen

Fischen gar nicht absprechen, z. B. dem Hecht, Muraena conger, den Ra-

jfa-Arten, dem Lophius piscatorius, Uranoscopus. Einbildungskraft hat

nian darin erkannt, dass man sie durch Tàuschung (z. B. Einkreisen mit

Gras - Seilen
9
) fangen kann, und dass die Furcht sie oft Gefahren fur viel

grosser halten làsst, als sie wirklich sind. Gedâchtniss erweist sich dar-

aus, dass viele Fische, z. B. der Lachs, ihren Laichplatz jâhrlich wiederzu-

finden wissen 10
). Einen gewissen Grad von Freiheitssinn zeigen die

Fische, indem sie selten in der Gefangenschaft gedeihen, und auf der an-

dern Seite ist die Zàhmbarkeit mancher Fische, z. B. von Cyprinus car-

Mém. des sav. étrang. T. V. 65
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pio, Cypr. auratus, Ostracion cubicus, des Aals u. a. ein Beweis ihres hôher

gestellten geistigen Lebens; man hat sogar Fische zu Kâmpfen abgerichtet

und kann sie dazu bringen. dass sie Bcfehlen gehorchen X1
).

l
) Blicke ins Lebeii I, 73. — 2

) Treviranus Biologie VI, 23, 26. — Leur et Anat. comp.

du Syst. nerv. p. 70. 110, 111. — Vergl. Volkmannin R. Wagner's Handwôrterb. d-

Physiol. IV. Art. Gehirn, S. 368 vi. f. — 3
) Marshal-Hall v. d. Krankh. des Nerv.

Syst. ùbers. von W al lac h. Leipz. 1842. Vorrede p. XXVII. — 4
) Treviranus Biol.

I, 369, 570. IV, 339, 398. Zeitschrift fur Physiol. III, 1. S. 62 — 71. — 5
) Oken's all-

gem. Nat. Gesch. V, 1142, 1143. — Jahn's Physiatrik I, 344. — 6
) Fr. Nasse in der

Zeitschrift fur Beurtheilung und Heilung krankh. Seelen - Zust. Berlin 1857, I. S. S. —
7
) W.M. Morisson in Froriep's Not.XXVlI, No. 376. S. 32—34. — 8

) Leuret Anat.

comp. du Syst. nerv. p. 106. — 9
) Froriep's Not. XII, No. 230, S. 120. — 10

) Oken's

allgem. Nat. Gesch. VI, 533. - «) Froriep's Not. XLIII, No. 943, S. 298. - XLVI,

No. 993, S. 72. - Froriep's N. Not. VIII, No. 172, S. 280.

S. H.

6). Endlich gehôrt hierher noch einiges von den Krankheiten der

Fische. Dièse unterscheiden sich darin merklich von denen der hôhern

Thierclassen, dass einerseits die Einfôrmigkeit ihres Lebens und der nie-

drige Grad von psychischen Faeultàten nicht nur unzàhlige Krankheitsur-

sachen ausschliesst, welche in den hôhern Thieren so sehr wirksam zur

Erzeugung von Krankheiten sind, sondern auch den Krankheitsformen ein

niedrigeres Gepràge gibt, so dass sie wenig mehr als nur in den untern

Sphàren des Lebens sich verbreiten, und dass zugleich andernseits die ge-

ringere Selbststândigkeit und Widerstandskraft der Fische es leichter ge-

stattet, dass fremdes Leben in ihren Organismus eindringt und sich darin

festsetzt. Von Neurosen der Fische wissen wir nichts und was psychische

Einflùsse in ihnen fur ein pathologisches Moment werden konnen, ist uns

eben so unbekannt. Zuweilen wohl machen zu weit gehende oder irre

geleitete Triebe sie krank; die Abmagerung, die Entfàrbung und das Un-

gesundwerden des Fleisches, die Knôlchen, Stacheln und Buckeln auf den

Schuppen, welche man bei vielen Fischen (Lachs, Cyprinus-Arten) wâhrend
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der Laichzeit findet, kônnten auf Rechnung eines zu weit gehenden Ge-

schlechtstriebes gebracht werden, wenn sie nicht entweder von dem Ein-

fluss eines verànderten Aufenthaltes herrùhren, oder nur Ausdruck der

Brunst sind. INach Milne - Edwards x
) ziehen sich die Karpfen durch zu

vieles Fressen eine tôdtliche Indigestion zu. Der Barsch soll im Netz ee-

fangen in Seheintod verfallen
2
), diess kônnte Wirkung des Schreckens sein.

Die allermeisten Krankheiten wurzeln in der organischen Bildungssphàre und

sind sogenannte Morphen. Schon ursprùngliche Bildungsfehler kommen

ziemlich hàufig vor, Verunstaltungen 3
), sonderbare Abarten 4

), Misgebur-

ten 5
). Bei Pleuronectes Jlesus sab ich eine scbwàrzliche Erweichung der

Leber und darin Rundwurmer. Verànderungen des Fleiscbes bemerkt man

beim Weissfolchen, beim Ilecht, Wassergeschwùlste bei Salmo fera, Blind-

heit von Verdunkelung der Linse und der Hornhaut bei vielen Fischen.

Es gibt vielfache Ausschlâge, z. B. beim Karpfen, Brachsen, den Goldfischen

und Lacbsforellen, eine sonderbare Pustelbildung am Zauder 6
). Die Ein-

wii'kung des âussern Naturlebens auf die Fische ist sehr mâchtig; ich er-

wàhnte schon §. 39, die tôdtliche Wirkung von Gewittern; Lecatre in

Havre, 7
) beobachtete ein auffallendes Sterben der Fische im Choiera - Jahre

und im folsenden, als der Katarrh sich so allgemein verbreitete. Die hàu-

figste Veranlassung von Krankheiten der Fische sind die Parasiten, von

denen sich wohl in keiner andern Classe so viele, so mannigfaltige, nach

Verhaltniss so grosse und in so verschiedenen Theilen des Leibes fînden.

Hierzu wirkt gewiss dass Elément in welchem die Fische leben mit, wel-

ches die Brut der Parasiten leichter mittheilt und die Entstehung einer

Brutstelle auf der Oberflàche des Organismus begùnstigt; in keiner Thier-

classe ist auch die Schleimerzeugung reichlicher und da der Schleim wei-

ter nichts ist, als abgestossenes Epithelium und absterbende Zellen, so gibt

er das beste Lager ab fur unzàhlige Parasiten, die sich von organischer

Materie nàhren.
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l) Eléments de Zoologie p. 404. — 2
) Oken's allgem. Nat. Gescb. VI, 262. — 3

) Rathke
in Meckel's Archiv VII, 4. S. SOI — Rumpel im amtlichen Bericht ùber die 19te

Versamml. d. Naturf. u. Aerzte. Braunschweig 1842, S. 78. — 4
) Oken's allgem. Naf

Gesch. VI, 527. - 5
) Froriep's Not. XLIII, No. 935, S. 170. - 6

) Mùller's Archiv

1841, V, 477 — 495. — 7
) Froriep's Not. XL, No. 869, S. 174, 175.

S. 42.

Ich komme zur Eintheilung der Fische in gewisse Ordnungen und sehe

mich hier veranlasst, zuerst zu untersuchen, welche Theile des Organismus

zum Princip einer solchen Eintheilung gebraucht werden mùssen. Hierbei

muss ich wieder auf die vier Lebens - Modi zurùck kommen, weil es am

besten ist, die ihnen entsprechenden Organenreiben systematisch zu prùfen,

in wiefern sie sich zum Eintheilungsprincip eignen. Im Allgemeinen

konnte man vielleicht von der Gestalt der Fische, oder von dem gan-

zen Aeussern dieser Thiere die Abtheilungen hernehmen, denn wirklich ist

die Gestalt sehr verschieden und viele Familien und Gruppen sind auch

schon nach der Gestalt benannt worden, z. B. Aale, Breitmâuler, Làchse,

Hechte, Quappen u. s. w. Es erinnert die Gestalt bald an die Amphibien,

bald an die Vogel, bald an die Sàugthiere, ja es werden sogar niedere

Thierclassen der Form nach wiederholt, es gleicht z. B. Ammocoetes bran-

chialis auf den ersten Anblick einem Spuhlwurm, dabei haben andere Arten

so eigenthùmliche, mitunter so bizarre und von allen andern Thieren so

abweichende Formationen, dass sie fur sich eben dieser Bizarrerie wegen

eine besondere Ordnung ausmachen kônnten. Es kàme dabei in Anschlag,

dass Form und Wesen doch einen und denselben Grund haben mùssen,

oder dass die Gestaltung des Leibes eine nothwendige Folge sein muss von

der Beschaffenheit der innern Organisation. Doch verstehen wir leider

noch nicht das Wesen des Lebens mit seiner àussern Form in Zusammen-

hang zu bringen und so wùrde eine Eintheilung, die sich auf letztere al-

lein grùndet, immer nur etwas Unvollkommenes, eben nur Aeusserliches
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bleiben und wir wùrden dessen nie gewiss sein, ob eine Gruppe, die dem

Aeussern nacb zusammengehôrt, auch dem Innern nach wirklich verwandt

ist, oder ob andere Fische, welche sich àusserlich selir von einander unter-

scheiden, nicht vielleicht ihrer innern Organisation nach ganz neben einan-

der zu stellen wâren. i^So lange wir nicht nachweisen konnen, welche

Verhâltnisse der innern Organisation dem Thiere eine gewisse Gestalt geben,

kann auch letztere allein nicht zum Eintheilungsprincip benutzt werdèn.

S. 43.

Unter den Organen der reinen Subjectivitàt sind die Schuppen und

die àussere Haut von Agassiz 1

)
und Mandl 2

) zum Eintheilungsprincip

gewâhlt worden. Wo wir keine bessern unterscheidenden Zeichen haben,

als die Schuppen, z. B. bei den fossilen Fischen, da ist diess Eintheilungs-

princip vortrefflich und es mag als einziger Anknùpfungspunkt an eine

Vorwelt der Fische dazu dienen, die verloren gegangenen Species in die

Ordnungen der jetzt lebenden einzureihen. Auch ist zuzugeben, dass jeder

Theil des Organismus etwas Gbarakteristisches fur die Eintheilung haben

muss; mit demselben Rechte konnte man vielleicht aus den Organen der

Subjectivitàt die Seitenlinie zum Eintheilungsprincip wàhlen, wenn die

Naturforscher nur auf ihre Verschiedenheiten genugsam geachtet hâtten.

Doch es gehôrt das Génie Cuvier's dazu, um aus so untergeordneten Thei-

len wie die Schuppen sind, die einzelnen Species und Familien zu erken-

nen, zu welcher das Thier gehort, und ich kann nicht mit Mandl ùber-

einstimmen, wenn er sagt: „die physiologische Wichtigkeit der Schuppen

hat fur uns wenig Bedeutung, es handelt sich nur darum, ein Geschopf

streng von dem andern zu scheiden 3
)." Ich bin im Gegentheil davon uber-

zeugt, dass je wichtiger ein Organ in physiologischer Rucksicht ist, es sich

um so mehr zu einem Eintheilungsprincip eignet, vorausgesetzt, dass es we-

der zu conform, noch auch zu variabel ist. Es geben die Schuppen eine
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allzukùnstliche Eintheilung, die immer môglichst zu vermeiden ist , und

wenn vollends ùber die Structur eines Organes so verschiedenartige An-

sichten herrschen, wie die von Agassiz und Mandl*), so môchte schon

darin ein Hinderniss fur seine Brauchbarkeit zum allgemeinen Eintheilungs-

princip liegen s
). Mehr môchten die Schuppen zur Bestimmung der Unter-

abtheilungen , so wie dereinzelnen Species dienen, oder vielmehr hier ei-

nen grossen Werth haben.

i) Froriep's Not. XLVIII, No. 1037. S. 33—38. — 2
) Froriep's N. Not. XIII, N. 279,

280, 281. — 3
) Ebend. S. 263, 264. - 4

) Froriep's N. Not. XIV, No. 298, S. 179,

180—182. — s
) Vergl. Dr. Peters in Mùller's Archiv 1841, VI, p. ccix — ccxvi.

S. kk.

Die sensoriellen Organe sind nur wenig als Eintheilungsniomente ge-

braucht worden und meines Wissens bat nur Treviranus 1

)
nach der

Zunge eine Abtheilung versucht, welcher man aber aueb nicht weiter ge-

folgt istj so dass ich wohl nicht nôthig habe, ùber die Unzulànglichkeit

der Sinnesorgane weiter etwas zu sagen.

Desto mehr sind die motorischen Organe als solche angesehen worden,

die ein gutes Eintheilungsprincip geben. Die meisten Naturforscher theilen

die Fische nach dem Skelet in Knorpel- und Gràten- oder Knochenfische

ab. Die Knochen und Knorpel haben aber fur sich keine Function und

sind als passive Organe zu diesem Zweck wenig geeignet. Unter den Knor-

pelfischen gibt es eben sowohl vollkommnere als unvollkommnere Fische,

so wie unter den Gràtenfischen , darum kônnen nicht beide einander als 2

Ordnungen gegenuber gestellt werden. Es hat auch Meckel 2
) schon an-

gedeutet, dass Knorpel- und Knochenfische vielmehr als zwei neben ein-

ander verlaufende Reihen zu betrachten sind, und wenn Oken 3
) die Knor-

pelfische als unregelmàssige, die Knochenfische als regelmàssige charakteri-

sirt, so erhellt auch daraus die Mangelhaftigkeit des Princips. — Die Kinn-
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laden hat Milne - Edwards *) zum Eintheilungsmoment erhoben, sie sind

freilich sehr charakteristisch, doch nicht wichtig genug. Die Flossen und der

Schwanz .scheinen sehr taugiich zur Eintheilung der Fische, und besonders

môchte die Garus'sche Classification in Gliedjnaassenlose und in Fische

mit paarigen Gliedern s
) eine schârfere Charakteristik gewisser Gruppen

geben. Doch halte ich dafùr, dass dièse Theile, als zum Leben nicht we-

sentlich nothig, noch fur die Glasseneintheilung zu unwichtig sind; sie sind

in einem noch allzu rudimentàren Zustande, um als Zeichen einer Ord-

nung aufgefùhrt zu werden und ihre Nerveneentra bilden sich aus dem

Ganzen noch nicht genugsam hervor. Fast gleicher Tadel trifft die Mus-

kel, die aber auch wohl nicht gedient haben, um auf sie eine Abtheilung

dieser Classe zu grùnden.

») Biologie I, 288 — 305. — 2) System der vergl. Anat. I, 172. — 3
) AUgem. Nat. Gesch.

VI, 28. — 4
) Eléments de Zoologie 393 — 5

) Isis 1823, S. 1238.

S-
*5 -

Da also weder in der Sphàre der Subjectivitât^ nach der der Bewe-

gungs- und Sinnesorgane die Organisation der Fische sich so weit ausbil-

det, dass sie ein recht brauchbares Eintheilungsmoment lieferte^ so bleibt

uns nur die Sphàre der bildenden Centralorgane, wo wir dasselbe zu su-

chen haben. Aber auch in dieser sind noch manche Organe auszuschei-

den. Die Hauptabtheilungen nach den Kiemen zu machen und 2 Ordnun-

gen von Fischen mit beweglichen und unbeweglichen Kiemen anzunehmen,

ist verwerflich, weil von der Verschiedenheit der Respiration die hôhere

oder niedrigere Stellung der Fische gar nicht abhângig ist; zwar gibt es

unter den Fischen mit beweglichen Kiemen noch am meisten solche, die

die wahre Fischnatur am reinsten an sich tragen, doch auch sehr unregel-

màssige und abweichende Gênera, und unter den Fischen mit festsitzenden

Kiemen gibt es auf der einen Seite solche, die am niedrigsten in der gan-
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zen Classe stehen (Myxine, Arnmocoetes), auf der andern solche, die sich in

der Organisation der Amphibien (Petromyzon) oder wohl gar zu den Ceta-

ceen (Squalus) annâhern. Wir wissen auch nicht, was festsitzende Kiemen

fur einen verschiedenartigen Einfluss auf die Organisation haben von be-

weglichen Kiemen; auch hat das Nervencentrum der Respirationsorgane

(II, §, 29) in den verschiedenen Ordnungen der Fische zu geringe Unter-

schiede. — Leber und Milz mit ihren Gentralnervenorganen (II, §. 31)

scheinen mir ebenfalls dem Zweck nicht zu entsprechen. Freilich ist die

eine Seite dieser Sphàre (Leber und Milz) sehr mannigfaltig gebildet, und

bietet die andere Seite wenigstens in dem sehr charakteristischen Organ

der Hypophysis viel Verschiedenheit dar, und freilich ist die Function die-

ser Organe fur das Leben der Fische von ausgezeichneter Wichtigkeit.

Aber die Verschiedenartigkeit bezieht sich doch am Ende nur auf Form

und Zahl der Lappen, auf Grosse oder Kleinheit, was zu relative Begriffe

sind, und gerade bei demjenigen Organ, was den Fischen ein ganz beson-

deres Geprâge gibt., den untern Lappen, herrscht eine zu grosse Einfôr-

migkeit, so dass es wohl fur eine Glassenbestimmung ùberhaupt (II, §. 38),

nicht aber fur eine weitere Abtheilung in Ordnungen nutzbar ist. Der-

selbe Fall ist es mit den Lobi opliei, wenngleich sie schon brauchbarer

sind. Es bleiben also fur die Feststellung gewisser Ordnungen in der

Classe der Fische nur die andern Organe der bildenden Sphàre ùbrig und

besonders mùssen hier berùcksichtigt werden: der Darmcanal mit seinen

Annexen, die Lobi vagi et trigemini und das Cerebellum; die Generations-

organe und die Lobi olfactorii und Tubera olfacloria. Dièse Organe bieten

einestheils hinreichende Verschiedenheit dar, sind anderntheils dem Leben

der Fische wichtig genug und doch auch nicht so wandelbar, um zu ver-

wirren. Nur der Einwurf kônnte uns gemacht werden, dass sie als innere

Organe, die Zeichen der Eintheilung nicht eher geben, als bis wir das

Thier zerlegt haben. Hierauf erwiedere ich: Der Naturforscher muss Ana-
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tom sein, er kann die Stellung und Einreihung keines Thieres hinreichend

verstehen, ohne dessen innere Organisation zu kennen und darum ist es

einmal Zeit, die Eintheilung nach bloss àusseren und unwesentlichen Thei-

len zu verlassen.

Fiertés CapiteL

Eintheilung der Fische.

S- 46.

Indem ich mich anschicke, uni den von mir aufgestellten Anforderungen

Genùge zu leisten, sehe ich mich genbthigt zu erklàren, dass ich nicht im

Stande bin, die von mir angenommenen Principien ùberall bis ins Spe-

cielle zu verfolgen und so thatsàchlich nachzuweisen. Dazu bin ich zu

wenig Naturforscher, dazu stehen mir zu geringe Hilfsquellen zu Gebote.

Ich habe selbst nur die Gattungen Esox , Cyprinus, Acipenser , Muraena,

lucioperca, Gadus, Lola, Salmo, Clupea, Gasterosteiis, Belone, Blennius, Cobi-

tis, Cycloplerus, Cottus, Pleuronectes, Petromyzon und Ammocoetes anatomisch

untersucht; ich kann also nicht ein vollstàndiges, abgeschlossenes System

aufstellen. Es drângten sich mir nur bei meiner Untersuchung so starke

Zweifel u;e"en die bisherise Art, die Fische abzutheilen auf, dass ich mit

dem grossten Eifer nach einer andern genugendern forschte. Da vvard es

mir denn klar, dass eine Ordnung von Fischen die wahre specifische Fisch-

natur am reinsten und schàrfsten ausspricht, wenn in ihnen die hauptsach-

lichsten Organe der Bildung weder zu nah den hôhern Thieren, noch zu

nah den niedriger stehenden Thieren verwandt sind, dièse nenne ich Mu-

sterfische. Dann giebt es eine andere Abtheilung, deren bildende Organe

noch das Gepràge niederer Organisation nicht ganz verloren haben, sie ma-

chen die niederen Fische ans. Endlich giebt es eine Abtheilung, die

sich ùber die specifische Fischbildung erhebt und gleichsam den Fisehtypus

Mém. des sav. ètrung. T. V. 66
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schon verlàsst, diess wâren die hohern Fische. Dièse Thierclasse wàre

also in drei Ordnungen zu bringen :

I. Typische Fische, gleichsam Fischfische.

II. Unter den Fischtypus herabsinkende Fische: Insekten- und Wurm-

fische,

III. Ueber den Fischtypus hinausgehende Fische: Amphibiennsche, Vo-

gelfische, Sàugthierfische.

Diejenigen Arten, die ich selbst untersucht habe, werde ich umstàndli-

cher beschreiben, und durch Figuren erlàutern, wo mir aber eigne An-

schauung abgeht, werde ich die anatomischen Beobachtungen Anderer be-

nutzen, werde sie aber, um Raum zu sparen, nicht speciell anfùhren, im

ersten Theil dièses Werkes sind ohnehin die meisten Gitate enthalten, nur

hier und da ist noch mancher Autor nachzuholen. Auf weitere Abtheilun-

gen als in Ordnungen werde ich rhich wenig einlassen, weil mir dazu die

Kenntnisse abgehen, ich werde mich begnùgen, nacb meinem Princip zu-

sammengehôrige Fische neben einander zu stellen, rhôgen sie bisher auch

noch so weit von einander gestanden haben, und nach demselben Princip

verscliiedene Fische zu trennen, môgen sie auch in den bekannten Syste-

men zu einer Familie, ja zu derselben Gattung gezâhlt worden sein.

I. Ordnung. Musterfische.

S. 4-7.

In dieser Ordnung sind aile Centralnervenorgane so entwickelt, dass das

harmonische Ganze den eigenthùmlichen Fischtypus am reinsten darstellt.

Lobi oplici werden von keinem andei'n Gentralorgan an Grosse ùbertroffen

und sind sehr ausgebildet, haben eine Hôhle, in welcher sich neben der

Scheidewand 2 oder h Knôpfchen und seitwàrts auf dem Grunde eine Iàng-

lichte Wulst mit deutlii lier Ausstralung nach der Wand der Hôhle hin fin-
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den; nâchst den Schlappen ist das Cerebellum das grbsste Organ; hinter

demselben sind Vagus- und zuweilen auch Trigeminus - Lappen; Lobi infe-

riores meist gross und vollkommen, auch liinter ihnen ein Saccus vasculo-

sus; Hypophysis gross; das Commissurensystem deutlich entwickelt; Lobi ol-

factorii stehen sehr zurùck, zuweilen sind sie verschmalzen und ohne Tu-

bera olfactoria. Dem entsprechend haben dièse Fische einen Darmcanal, in

welchem sich Magen, Mitteldarm und Afterdarm entweder durch Abschnù-

rungen, oder durch Verschiedenheit der Organisation oder durch Klappen

erkennbar unterscheiden; am Pfôrtner befinden sich mehrere Blinddàrme;

der Mitteldarm ist wenigstens einmal umgebogen, nie ganz gerade; die Le-

ber ist gross und niehrlappig, Auch im Aeussern driickt sich dièse speci-

fische Fischnatur durch Schuppenbedeckung der Haut, grosse Augen, eine

beweglicbe^ freie Zunge, nicht allzuunregelmâssige Bewegungsoi'gane, durch

einen grossen starken Schwanz, die Gegenwart von Rùcken-, Bauch-, Brust-

und Aftcrflossen und durch kamrnfôrniige Kiemen mit weiten Ûeffnungen

und einem Deckel aus. Die Geschlechtsorgane sind stark ausgebildet. —
Hierher gehoren vor allen die Salmonen, welche gleichsam der Typus der

Oidnung sind.

S- w.

Salmo trutta. Tafel I. Fig. 1 — 6.

Der Rùckenmarkstrang reicht bis zur Schwanzflosse und erweitert sich

im hintersten Schwanzwirbel zu einer màssig starken Anschwellung. Das

verlàngerte Mark (b) sehr breit; die Vagvislappen ziemlich stark, aber flach

kaum gesondert (Fig. 5. c). Das Cerebellum (f) etwas kleiner als die Lo-

bi oplici, lânglicht, zungcnfôrmig, in der Mitte von beiden Seiten etwas

eingedrùckt, vorn breiter, nach hinten verschmâlert; seine Seitenarme (e
3
.)

sind weisse, platte Strânge, die schrag von hinten nach vorn und unten

verlaufen und hinter den lobis oplicis von einer grauen M;irkplatte (Fig.
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k, e*) verdeckt sind. Wenn man die Rautengrube (Fig. 5. f.) durch Àuf-

heben und Vorwârtsschlagen de» Cerebellums aufdeckt, so sieht man die

hintern Pyramiden
(

2
) sich aufwàrts unter den Discus cerebelli (e

4
.) begeben

und unter ihnen noch ein besonderes Dach des vierten Ventrikels {f
x
)-

Lobi inferiores (Fig. 6. h.) sind gestreift, nacb Verhàltniss klein, Hypophysis

(i) gross, aufsitzend, koniscb ; ùber und vor derselben siebt man ein ge-

doppeltes Substramen loborum oplicorum (Fig. h. I. I.) und hinter diesem

nocb ein rotbes Knôtcben (I. §. 33.). Lobi optici (m.) sebr gross, oval,

zwiscben ihren hintern Enden senken sich viele Blutgefâsse ein-, ich habe

ihre Hôhle nicht untersucht, weil sie im Auseinanderziehen in einen Brei

zerflossen. Lobi olfactorii (n) klein, von Tubercula olfactoria (o) kaum eine

Andeutung, mehr nur eine Anschwellung des N. olfactorius (t.). Der AT

.

oplicus (2.) ist stark und von einer faltigen Huile umgeben. Der Acusticus

(Fig. 6. s.) stark; der Vagus (Fig. k. 10.) màssig stark, theilt sich in 5

A este. Zum Hôrsack (Fig. 3. W.) begebefn sich ausserordentlich viele und

starke Blutgefâsse und bilden ein Netz, das sich in den seitlichen halbzir-

kelfôrmigen Canal (X) hineinzieht; letzterer ist eine knorpelige Rôhre,

welche nach unten in eine lanzettformige Spitze ausgeht, in welcher man

bei màssiger Vergrôsserung eine Menge feiner Locher entdeckt.

Der Schlunddarm (Fig. 2. A.) ist sehr weit, fleischig, hart, mit starken

Làngsfalten versehen, unten fast eben so weil als der Magen, aber von die-

sem durch keine Klappe geschieden. Magen (B) klein, fleischig, hart, einen

kurzen Sack bildend, der redits in den sehr weiten Pylorus (C) ohne Klap-

penbildung ùbergeht; im Magen und Pylorus starke Falten. Am Pylorus

20 kreuzartig gestellte Pfôrtneranhânge; dann folgt am Zwolffingerdarm

(E.) eine doppelte Reihe von Anhàngen (D.) und nach dieser kommt noch

eine einfache Reihe von Blinddàrmchen; ich zâhlte ùberhaupt k2 Pylorus-

anhange; aile waren mit Fett umgeben und mit Netzfasern sowohl unter

sich, als mit den benachbarten Theilen verbunden. Vom Pfôrtner bis zu



Anatumie und Physiologie des Fisch-Nervensystems. 627

der Stelle, wo der letzte einzelne Pylorusanhang steht, mass der Zwôlffin-

gerdarm \ Zoll (dièse Lachsforelle war 36 Zoll lang) : die dicksten Anhànge

gaben dem Mitteldarm in seinen engsten Stellen an Durchmesser wenig

nach, sie waren dickhàutig. Der Mitteldarm (F.) macht nur eine Krùm-

mung, verengert sich vom letzten Blinddârmchen, und geht dann, sich er-

weiternd, in den Afterdarm ùber, von dem er sich durch dùnnere Wânde

unterscheidet, ohne Klappensonderung. Der Afterdarm (Fig. I. G.) ist sehr

roth, quer gereift, ungemein gefàssreich, dickhàutig. Der After (H) liegt

weit nach hinten, er ist mit kurzen Làngenmuskelfasern versehen. Die

Leber (/) dunkelrothbraun, k
i

/1 Zoll lang, zweilappig, flach, der grbssere

Lappen in der linken Seite, ohne Gallenblase. Die Schwimmblase (M)

gross, einfach, bis zum After reichend. Milz (£) dunkel, dick.

Fig. 1. Baucheingeweide in natùrlicher Grosse und Lage.

„ 2. Der Darmcanal auseinander gezogen.

„ 3. Die Gentralnervenorgane in natùrlicher Grosse, von oben;

rechts der halbzirkelfôrmige Canal, links der Gehôrsack.

„ W. Die Gentralnervenorgane von der Seite; den Sehnerven (2.)

sieht man in seiner faltigen Scheide.

„ 5. Das kleine Hirn von hinten aufgehoben, um den Discus cere-

belli (e*) und das Dach der Rautengrube {f
l

) zu zeigen.

„ 6. Die Gentralnervenorgana von unten.

S- *9-

Salmo eperlano - marinus. Tafel II. Fig. 1 — 6.

Die Gentralnervenorgane sind besonders harmonisch nach dem Fisehty-

pus ausgebildet und verhàltnissmâssig gross; sie scheinen durch den Schâ-

del durch. Das Cerebellum (e) hat deutliche Windungen und einen starken

Seitenarm (Fig. 5. e
2
.) vor welchem die Centralenden des Trigeminus (5.)

liegen, der hier nicht stark ist. Lobi optici (m) die grôssten der Central-
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nervenorgane, hohl. Lobi olfactorii (n.) klein, rund, vor denselben unmit-

telbar die Tubera oljacloria (p.), nur wenig kleiner; Riechnerven schwach

(1.); Lobi inferiores (Fig. 6. /*.) màssig gross, mit kleiner zapfenfôrmiger

Hypophysis (i) und einen ovalen Saccus vasculosus (k.).

« Assimilationsorgane. Schlunddarm (Fig. 2, 3. A.) weit, muskulôs,

vom Magen durch keine Klappe geschieden. Magen (B.) hâutig, in einen

grossen Blindsack erweitert, seine innere Haut sammetartig; nach dem Py-

lorus zu verengert er sieh und ist inwendig mit feinen Làngsfalten verse-

hen. Zwischen dem Pylorus (C.) und dem Zwôlffingerdarm (E.) ist eine

Verengerung und eine innere Ringklappe. Der Zwôlffingerdarm stùlpt sieh

gleich einem Kragen ùber den Pylorus und nimmt ihn in seine Faltungen

auf; dièse Faltungen bilden die Pylorusanhànge (D.) und stehen, wenn

der Darm leer ist (Fig. 3.) in ibrer Weite und Ausdehnung sehr gegen

die Enge des Mitteldarms ab; dieser (F.) macbt vom Magen aus nacb unten

nur eine Umbiegung, krùmmt sicb aber auf der Schwimmblase einigemal

bin und ber (Fig. 1.) und geht, allmàlig sicb erweiternd in den Afterdarm

(G.) liber, welcber etwas fleiscbiger ist. Das Baucbfell schon silberglànzend.

Leber (/.) klein, braunrotb, zweilappig, ohne Gallenblase. Milz (Fig. 2. L.)

platt, fast viereckig, scbwârzlicb. Sebwimmblase (Fig. 1. M.) gross, ein-

facb, durch einen grossen Gang (Fig. 3. M 1

.) mit dem Schlunddarm in

Verbindung gesetzt. Ueber das Dasein von Nieren bin ich sehr zweifel-

haft, am Riickgrat habe ich ~ keine gefunden, obgleicb ich vier Exemplare

untersuchte , vielleicht sind es zwei langlichte Kôrper, welche dem After-

darm zu beiden Seiten, an der Schwimmblase unten anliegen (Fig. 1. TV.).

Fine Harnblase fehlt. Von den Hoden ist gewôhnlich nur einer entwi-

ckelt, er ist ein weisses, blattartiges, aus vielen Làppchen besteliendes Or-

gan (Q-), liegt unten an der Schwimmblase an und bat einen langen, in

der Mitte angeschwollenen Ausfùhrungsgang, in welchem die Schwimm-

blase einen G mal schickt: beide gehen zu einem Gange vereinigt in die
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Cloake. Das Herz (17.) ist sehr gross, besonders die Vorkammer {V.)\ der

Bulbus arteriosus durchscheinend.

Fig. 1. Herz und Baucheingeweide in natùrlicher Lage und Grosse.

„ 2. Magen und Darmcanal mit der Milz; der Darmcanal ist mit

Nahrung gefùllt.

„ 3. Schlunddarm, Magen, Pylorusanhànge, ein Theil des Mittel-

darms im leeren Zustande; am Schlunddarm der Gang zur

Schwimmblase.

„ k. Centralnervenorgane von oben.

„ 5. Dieselben von der Seite.

„ 6. Dieselben von unten.

S. 50.

Clupea hareng us. Tafel III. Fig. 1 — 6.

Centralnervenorgane. Auf allen Gentralmassen des Nervensystems

liegt eine graue, consistente Fettgallerte auf, die sicb noch in den Schwanz-

wirbeln erkennen làsst. Der Rùckenmarksstrang beginnt vor der Schwanz-

flosse mit einer stumpfen Spitze ohneKnôtchen, sdrwillt in einigen Sehwanz-

wirbeln allmàhlig an und verscbmàlert sieh nach vorn wieder. Mit dem

bewaffneten Auge unterscbeidet man deutlicb obère und untere Gentralen-

den der Rùckenmarksnerven. Das verlângerte Mark (&.) ist stark und hin-

ter dem Cerebellum befinden sicb Vaguslappen (Fig. 6. c), hinter welchen

der vierte Ventrikel [f.) offen steht. An der untern Flàche sind die un-

tern Pyramiden (Fig. 5. p.) sebr deutiich, zwischen ihnen kreuzen sich die

Fasern von beiden Seiten in der Mittellinie [q.) und hinter dieser Stelle

kommen die Hakenbùndel oder Bogenbùndel (I. §. 25. Fig. 5. r.) in der

Mittellinie einander entgegen; in dieser Région ist der Glossopharyngeus

(9.) und Vagus (10.) zu sehen. ISeben den untern Pyramiden nach aussen

erkennt man die Olivarbùndel (Fig. 5. t.). Das Cerebellum (e.) ist gross,
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mit einigen Windungen, zu jeder Seite desselben ein Trigeminus - Lappen

(Fig. 6. d.) welcher in die Lobi optici eingeht. Vom vordern Ende des

Cerebellums gehen die doppelten Bindearme (Fig. 6. 3.), welche hinten kol-

big, vorn verschmâlert sind (§. 38.) in die Scheidewand der Hôhle der Seh-

lappen (t.) ùber. Unter dieser Scheidewand senkt sich vorn ein Loch ab-

wàrts in den Trichter (u.). Die Lobi optici (m.) sind gross und gewunden.

Ihre Hôhle ist gerâumig, in derselben findet sich jederseits ein gekrùmm-

ter, weisser, keulenfôrmiger Torus semicircidaris Hall. (Eminenlia longitu-

dinalis I. §. V7. Fig. 6. v,), vor vvelcbem noch eine graue hinterwàrts zu-

gespitzte Erhabenheit (w.) liegt. Die weisse Wulst hat nach der Scheide-

wand hin gleichsam eine Handhabe und auf dieser sitzt neben der Schei-

dewand ein runder Knopf, Globulus ventriculi loborum opticorum (ï. S- ^6

Fig. 6. x.). Die Lobi inferiores (Fig. k. 5. h.) sind gewunden, dreilappig,

in der Mitte mit einem Loch versehen (Fig. 5.); an den vordern Abthei-

lungen sitzt die doppelte ungestielte Hypophysis (1.). Die Lobi olfactorii (n.)

sind klein und fast mit einander verschmolzen ; keine Tubera olfactoria.

Die Sehnerven (2.) kreuzen sich. Sollte wirklich ein Durchgehen des einen

Stammes durch den andern Statt finden, so betrifft es wohl nur die inner-

sten Fasern beider. Tn der Mitte des Rùckens sah ich zwischen den ober-

sten falschen Dornfortsàtzen einen Nervenàhnlichen Faden, von welchem

sich sehr viele A.este in die Muskelmasse vex'theilen.

Assimilationsorgane. Der Schlund (Fig. 2. A) erweitert sich in

einen fast cylindrischen Vormagen (B 1

.) in welchem man Langsfalten sieht,

die vor dem eigentlichen Magen eine quere, ringfôrmige Hervorragung bil-

den. Der Magen (B.) ist birnfôrmig und endigt nach hinten in eine lange,

immer schmàler zulaufende Spitze (B2
.), welche mit der Schwimmblase in

Communication steht. Im Magen sind' noch stàrkere Làngsfalten als im

Vormagen, sie endigen am Pylorus in einer ringfôrmigen Leiste; Cardia

und Pylorus (B 1

.) liegen beide oben am Magen sehr nah aneinander. Vom
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Pylorus geht der Zwôlffingerdarm (E.) erst quer, dann nach hinten,

er hat inwendig Làngsfalten, die stârker sind als die des Schlunddarms-

ùberhaupt ist dieser Theil des Darmcanals der dickwandigste, harteste, und

fast knorpelartig; in ihn mùnden da, wo er sich nach hinten krùmmt, 13

betrâchtlich lange, schmale, fast parallel verlaufende, nach der Bauchseite

sich umschlagende Blinddàrmchen (Fig. 1. 2. D,), welche durch hautartiges

Zellgewebe unter sich und mit der Mittellinie der Bauchwandung verbun-

den sind. Nicht weit hinter den Blinddàrmchen liegt zwischen dem Mit-

teldarm und dem sich verschmâlernden Fortsatz des Magens die Milz (Fig.

2. L.), als ein kleiner platler bluthrother Kôrper. Der Mitteldarm (F.) ist

vom Aiterdarm (G.) nicht gesrhieden und der ganze Darmcanal macht nur

eine einzige Windung. Die Leber (Fig. 1. L) ist ziemlich gross, dunkel-

braun, zweilappig, der grôssere Lappen in der linken Seite; die Gallenblase

fehlt. Die Sehwimmblase (Fig. 2.) ist cylindrisch , lang, am Rùcken be-

festigt, silberglânzend; der Gommunicationscanal mit dem Magen (B.
2
*) zeigt

bei der Einmùndung in die Sehwimmblase, wenn man die Theile aufblâst,

eine rundliche Erweiterung. Die Nieren ausserordentlich klein, nur einen

schmalen diinnen Streif am Rùckgrat bildend; eine Harnblase habe ich

nicht gefunden. Eierstôcke (Fig. 1. P.) und Hoden sehr gross, sie neh-

men im Juli den grossten Theil der Bauchhôhle ein. Vier ganze und eine

halbe Kieme mit langen, schwachen Schlundzahnen. Das Herz (Fig. 1. U.)

klein, schwammig, oben und an den drei Seiten dreieckig; die Flàche wo

der Bulbus arteriosus befindlich, ausgehôhlt, dieser schwach und durchsich-

tig; wenn er aber der Lange nach aufgeschnitten wird, schlagen sich die

Wande augenblicklich einwârts um; inwendig hat er eine Menge Làngsfal-

ten. Vorkammern gross, schwarzroth.

Ich habe von diesem Fisch nur die kleinen Exemplare untersucht, wel-

che man als s. g. Strômlinge in der Ostsee so ausserordentlich hàufig findet

und welche ich fur unerwachsene Hàringe halte.

Mém. des sav. étrang, T, F. 67
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Fig. 1. Natùrliche Lage und Grosse der Baucheingeweide.

„ 2. Darmcanal mit den Blinddàrmchen, der Milz und der Schwimm-

blase auseinander gezogen.

„ 3. Gentralnervenorgane in natùrlicher Grosse von oben.

„ k. Dieselben von der Seite.

„ 5. Dieselben von unten, stark vergrôssert.

„ 6. Der geôfFnete Veniriculus commuais, Lobi Vagi und Trigemini,

Cerebellum mit den Bindearmen, ailes stark vergrôssert.

S. 51. •

Clupea sprattus. (Die Zeichnung davon ist mir abhanden gekommen).

An diesem Fisch siebt man, wie bei vielen andern, deutlich, dass der

Naturforscher mehr auf die innere Bildung, als auf das Aeussere zu achten

hat. Der Spratt gleicbt dem Strômling oder kleinen Hàring im Aeussern

so auffallend, dass nur ein etwas grosserer Kopf, eine wenig verschiedene

Anzabl von Flossenstralen und ein schârferer Bauch unsicbere Unterscbei-

dungszeichen hergeben, so dass man beide Fische auch wohl fur eine und

dieselbe Art gehalten hat. Berùcksichtigen wir aber das Innere, so zeigen

sieh viel wichtigere Unterschiede. Scbon die Zahl der Wirbelbeine ist an-

ders, der Spratt hat k8, der junge Hâring 56, jener hat viel weniger Rip-

pen und eine kurzere Bauchhôhle. Noch entscheidender ist die Bildung

der Centralnervenorgane und der Assimilationsorgane. — Die Gentralner-

venorgane sind sehr gross, massen an einem 6 Zoll langen Exemplar von

den Centralenden der Riechnerven bis zur Schreibfederspitze l

/2 Zoll; nn-

ser der Dura mater befindet sich eine dùnne Schicht gallertartiger Masse.

Das verlangerte Mark ist dick, breit, die Strickkôrper gehen in einem

stnmpfen Winkel auseinander und schvvellen zu beiden Seitcn der 4ten

Hôhle in starke kolbige Vaguslappen an. Die Fortsàtze des verlangerten

Marks zu den Lobi optici sind so ansehnlich, dass man sie von oben neben



Anatomle und Physiologie des Fisch-Nervensystems. 533

dem Cerebellum jederseits sieht, sie werden also von diesem nicht ver-

deckt (Trigeminus-happeii). An der untern Flàche des verlàngerten Marks

sind die Pyramiden und die hinter denselben in der Mittellinie zusammen-

kommenden Bogenbùndel zu sehen; eine Kreuzung in der Mittelfurche habe ich

nicht erkannt. Das Cerebellum ist sehr gross, hat an seiner hintern Spitze

eine Einkerbung, verdeckt die ¥e Hôhle nicht ganz, es gibt an demselben

keine Windungen. Lobi optici haben, von oben gesehen, eine rundliche,

von der Seite eine Jànglichte Gestalt; sie sind hohl; auf dem Grunde ihrer

Hohle ist eine runde Wôlbung, mehr habe ich darin nicht unterscheiden

kbnnen. Am innern Ilande der Aussenflàche der Lobi optici laufen einige

Markfasern von hinten nach vorn, welche sich auf der vordern Vereini-

gnng der Sehlappen uni einander winden und die Zirbel bilden. Das Sub-

stramen loùorum opticorum ist eine Markplatte, die sich nach vorn ùber

die Lobi inferiores erstreckt und dort den N. ocielomotorius umschliesst, am

hintern Ende der Lobi optici aber eine seitliche Anschwellung bildet. mit

welcher der Facialis und Acusticus in Zusammenhang stehen. Die Lobi ol-

Jaëtorii stark, hinten breiter als vorn, mit Spuren von Windungen. Statt

der Tubera olfacloria nur eine leichte Anschwellung der Gentralenden des

N. o/Jactorius. Untere Lappen nach Verhàltniss klein, lànglicht, der

Lange nach mit einem Eindruck versehen. Hypophysis aufsitzend, fast

eben so gross wie ein Lob/ts inferior , von ihr geht ein starkes Gefâss zu

den untern Lappen. ' Die Sehnerven kreuzen sich, gehen ùber einander,

nicht durch einander; an der Kreuzungsstelle sind sie an einander geheftet

und der Vereinigung sitzt vorn ein Markknôpfchen auf. Der Options ist

sehr çross und krùmmt sich abwarts.

Der Schlunddarm ist sehr kurz, der Magen eine einfache Erweiterung

desselben, in welcher einige Muskelfasern befindlich. Keine Aussackung

des Magens, keine Py lorusanhânge. Der Magen geht allmàhlig ohne

Klappe in den Mitteldarm liber, welcher erst herab, dann hinauf und zu-
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Ietzt wieder herabsteigt und vom Afterdarm nicht zu unterscheiden ist.

Leber sehr gross, von ihrem Kôrper gehen drei lange Lappen herab, wel-

che mit ihren Ràndern in den Zwischenràumen der Darmumbiegnngen fest

eingewachsen sind; eine kleine Gallenblase. Milz klein. Scbwimmblase in

der vordern Hâlfte zusammengeschnùrt, so dass sie aus 2 Tbeilen besteht,

einem vordern kùrzern und einem hintern làngern; mit dem Magen com-

municirt sie nicht. Hoden bis zum Magen beraufreichend, scbmal. Bauch-

fell silberglânzend. Ein schwarzpunctirtes Fett umhùllt die Eingeweide.

Dièse Unterschiede, besonders des Cerebellums, der Lobi optici, der un-

tern Lappen, des Magens, der Mangel eines Magenfortsatzes und der Ap-

pendices pyloricae, der fehlende Verbindungsgang zwischen Magen und

Schwimmblase, berechtigen uns, den Spratt nicht nur ganz zu trennen vom

Hàring, sondern ihm sogar eine aridere Gattungsstellung anzuweisen (Sprat-

tus halecijormisï).

%. 52.

Gasterosteus dculeatus. (Die Zeichnung ist mir auch verloren ge-

gan Sen )-

Die Gentralnervenorgane des Kopfs sind eng umschlossen vom

Schàdel ohne zwischenliegende gallertartige Masse und gegen die Grosse

des Kôrpers ausserordentlich voluminôs, aile Theile zu einander nach dem

Fischtypus proportionirt, keiner regelwidrig vorherrschend. Das Cerebellum

verdeekt die k le Hôhle; von ihm gehen Seitenarme ab, welche dem Trige-

minus Fasern abgeben; der Trigeminus ist stark, schickt an den Kiemen-

deckel starke Aeste; Lobi optici gross, in ihrer Hôhle finden sich hinten,

neben der Scheidewand zwei runde, zu beiden Seiten zwei retortenformige

Erhabenheiten auf dem Boden. Lobi olfaclorii ziemlich gross, Tubera ol-

factoria klein; an der untern Flàche des verliingerten Marks deutliche un-

tere Pyramiden, vor denselben die Lobi injèriores und eine ziemlich grosse
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Hypophysis. Nervi oplici sehr kurz, NJ\. olfociorii parallel verlaufend. Von

der Seite der Lobi olfaclorii und dem vordern Theil der Lobi optici zieht

sich naeh der muskulbsen und membranôsen Umhùllung des Sehnerven ein

blàulicht weisses, dem Anschein nach markiges Epithelium herab.

Assimilationsorgane. Schlunddarm und Magen sind nicht getrennt,

hellroth, inwendig mit starken Làngsfalten versehen, vvelcbe sicb bei dem

Uebergange in den Mitteldarm zu einer Ringklappe zusammenzieben. Der

Magen bat keinen Blindsack und es finden sich keine Blinddàrmcben vor,

doch legt sich der Mitteldarm wulstartig ùber den Pylorus und nimmt den-

selben in sicb auf. Der Mitteldarm biegt sicb vom Magen aus nicht reehts,

sondern setzt die Richtung des Magens fort, macht nach hinten nur eine

scbvvache Umbiegung, wird allmàhlig schmàler und ist vom Afterdarm zwar

nicht durch eine Klappe geschieden, aber doch dem Bau nach sehr abwei-

cbend, denn dieser wird wieder hellrotb und fleischig, da jener braun und

dùnnwandig ist. Leber gross, zweilappig; keine Gallenblase; keine MHz.

Schwimmblase gross, einfach. Nieren hellroth, ziemlich breit, aber schon

3 Linien vom Zwerchfell entfernt aufhôrend. Keine Harnblase. Eierstôcke,

ob sie gleich (im August) grosse Eier enthielten, doch nur bis in den hal-

ben Bauch reichend.

Auch Esox stellt den Fischtypus sehr rein dar, hier sind aile Gentrai-

nervenorgane demgemàss ausgebildet. Der Magen ist durch eine Klappe

vom Darm getrennt, hat einen sehr kleinen Blindsack; es fehlen die Ap-

pendices pylorice; der Darm hat dafûr inwendig lange, breite Zotten; er

scheidet sich nach hinten noch in einen Dickdarm, Leber ansehnlich, MHz

klein. . Die Sinne scharf, die Bewegungen ausserordentlich rasch, sicher

und krâftig.

S. 53.

In Xiphias sind ebenfalls die Gentralorgane des Nervensystem», ge-

mâss dem Fischcharakter, harmonisch entwickelt; Lobi optici gross, mit sehr
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hervorspringenden innern Faltungen; Lobi olfactorli klein, aber vor ihnen

auch Tubera olfactoria; Cerebellum gross, mit Seitenarmen ; Lobi inferiores

gross. Dér Magen ist dickfleischig. Die Pfôrtneranhànge nehmen eine drù-

sichte Beschaffenheit an. Der Darm hat viele kurze, enge Windungen, erwei-

tert sich nach hinten als Dickdarm, der durch eine Kreislappe geschieden

ist, auch gibt es eine Spiralklappe und die Schleimhaut ist sehr entwickelt.

In dieser so vollkommnen Ausbildung der Assimilationsorgane nâhert sich

der Fisch schon den Haien.

Perça fluviatilis zâhle ich den Musterfischen zu, denn wenn auch

hier das kleine Hirn sowohl durch Lage, Stellung, als auch durch Grosse

hervorragend ist, so iibertrifft es doch die Lobi optici nicht und man findet

noch eine dem Fischtypus ganz entsprechende Entwicklung aller Central-

organe; vor den Riechlappen gibt es Riechkolben; sehr stark ist das ver~

làngerte Mark und die innern Bildungen der Lobi optici sind sehr ausge-

pràgt. Der Magen hat einen sehr langen Blindsack, die Plôrtneranhânge

sind sehr weit; die Leber klein, aber der Mitteldarm sowohl vom Magen

als vom Afterdarm durch Klappen abgetheilt. Lucioperca wird seiner ab-

weichenden Bildung wegen mit Recht von Perça getrennt.

Z eus Jaber ist nach der Arsakyschen Beschreibung hierher zu stellen,

denn keins seiner Gentralnervenorgane ist vor dem andern gegen den

Fischtypus hinausgebildet; die Lobi optici sind die grôssten derselben; ihre

auf dem Grund ihrer Hôhlung enthaltenen Wiilste sind hohl, auch im Ce-

rebellum ist eine Hôhle.

Einige Sparus - Arten, in denen die Gentralnervenorgane gleichmàs-

sig entwickelt sind , mùssen dieser Classe einverleibt werden , namentlich

Sparus Raji, wàhrend andere Sparus - Arten der vorherrschenden Ausbil-

dung ihrer Lobi olfactorii wegen, ganz von diesem Geschlecht zu trennen

und in eine andere Ordnung zu versetzen sind.
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Unter den Cyprinen muss ich Cyprinus brama in dièse Ordnung

zàhlen. Das Rùckenmark endigt in eine heraufgebogene , oben glatte, un-

ten hbckerige ziemlich starke Anschwellung, die spitz nach hinten zugeht;

der Strang schwillt bei jedem Nervenpaare etwas an; die hintern Central-

enden der Rùckenmarksnerven haben hart am Rùckenmark selbst einen

runden Knoten, die vordern keinen. Der k-te Venfrikel stebt weit otf'en,

in dem die zu starken Vagus - Wùlsten angeschwollenen Strickkôrper eine

lànglicht runde Grube zwischen sicb lassen; vorn und neben dem Cerebel-

lum sind starke, gefaltete Trigeminuslappen. Das Cerebellum ist kleiner

als ein einzelner Sehlappen, die Lobi optici sind die grôssten Gentralorgane,

docb geben ihnen die Lobi oljactorii wenig an Grosse nach und sind, wie

jene, fast rund. Tubera olfacloria sind nur Anscbwellungen des Central-

endes vom Riechnerven.

%. 54.

Die Pleuronectes-Arten machen den Uebergang zu den andern Ord-

nungen, noch sind aile Gentralnervenorgane nach dem Fischtypus entwi-

ckelt und besonders sind in den Assimilationsorganen des Unterleibes die

Bildungen der Fischnatur angemessen, aber eine Abweichung in der Stel-

lung dieser Organe deutet schon auf Unregelmàssigkeiten hin, die bald we-

sentlicher werden.

Pleuronectes flesus. Tafel IV. Fig. 1 — 6.

Nervensystem. Das Rùckenmark verlàuft als solider Strang bis zur

Sohwanzflosse und schwillt im Schwanz allmahlig an, so dass das Ende

merklich dicker ist, doch scheint von dieser Anschwellung aus noch ein

ganz feiner Endfaden gerade nach hinten zu verlaufen. Die Pia mater des

Riickenmarks ist schwarz getùpfelt. Ich habe nur ein Gentralende der Rù-

ckenmarksnerven sehen kônnen, ein jedes aber hat ausserhalb der Rùck-

gratshôhle, nicht weit vom Rùckenmark eine lânglichte Anschwellung. Am
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Rùckenmark selbst ist keine Spur von Asymmetrie, auch seine Nerven ver-

halten sich bis zum verlangerten Mark auf der einen Seite so wie auf der

andern. Das verlângerte Mark ist stark (b.). Die 3 Gentralenden des Va-

gus (Fig. \, a. 10. io. io.) liegen weit auseinander und gehn nach hinten

in einen Knoten (15.) zusammen', zu welchem der Accessorius (11.) von

hinten kommt, und von welchem aus die Kiemennerven vorwàrts gehen

(I. %. 86.). Die vierte Hôhle wird nur zum Theil vom Cerebellum ver-

deckt Das Cerebellum (e.) ist viel kleiner als ein Lobus opticus und von

allen Gentralnervengebilden am meisten excentrisch, denn es ist hier ganz

nach der rechten (Bauch-) Seite verschoben. Es scheint solid zu sein und

schickt jederseits einen Schenkel zum verlangerten Mark (Fig. k, b. e.\),

von denen der rechte kiirzer ist als der linke (Fig. k, a.), Die Lobi op-

tici (m.) sind fast rund, hohl, der rechte mehr auswârts liegend aïs der

linke; in der Hôhle fand ich viel Wasser, auf dem Grunde derselben zwei

starke, kolbenfôrmige Seitenwùlste (Fig. 6. v.), zwischen deren spitzen hin-

tern Enden jederseits eine knopffôrmige Erhabenheit neben der Scheide-

wand (Fig. 6. x. I. §. k6.). Die Lobi olfactorii (n.) sind zwei starke, lâng-

licht runde, fast birnfôrmige, nach vorn in eine Spitze auslaufende Kôrper,

die beide zusammengenommen das Cerebellum an Grosse ùbertreffen. Tu-

bera olfactoria fehlen und man sieht auch nicht einmal eine Anschwellung

an den Gentralenden der Riechnerven; dièse sind feine Strànge, welche,

durch Zellgewebe fest vereinigt und aneinander liegend, bis zwischen die

Augen verlaufen, wo sie sich gabelfôrmig trennen und jederseits etwas an-

schwellen (Fig. 3. i.) Die Nervi oplici (Fig. 3. 2.) sind die dicksten des

gauzen Kôrpers, sie kreuzen sich (Fig k, a. 2), der zum rechten Aug ge-

hende ist viel kùrzer als der zum linken. Mit dem Opticus ist der Oculo-

motorius (Fig. 3. s.) durch Zellgewebe verbunden. Die Gentralenden des

Trigeminus (5.) zeichnen sich durch dunkle Farbe aus. Lobi inferiores (Fig.

3. h.) klein, rundlich, weiss: Uypophysis (t.) gross, lànglicht.
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Assimilationsorgane. Bauchhôhle gegen den Umfang des ganzen

Thieres klein Der Schlunddarm (Fig. 2. A.) sehr weit, seine innere Haut

bildet sehr dicke, wulstige, Lis zum Magen verlaufende Falten, hier schei-

det eine schwache Querleiste ihm vom Magen. Dieser (Fig. 2. B.) ist sack-

fôrmig erweitert, mit einem kurzen, stumpfen Blindsack (B. 2#
) versehen

und krùmmt sich nach oben. Der Pfortner (C) ist verengert und wird

von dem viel weitern Anfangstheil des Mitteldarms (!F
J
j so aufgenom-

mén , dass dessen zwei seitliche Fortsâtze den Magen von oben umfassen,

wàhrend der Pfortner zvvischen ihnen aufsteigt. Der Mitteldarm (F.) ist an-

fangs geràumiger als der Magen, verlàuft aufwàrts, krùmmt sich schmaler

werdend zurùck, geht nach unten und wird sehr schmal. Der Afterdarm

(G) erweitert sich schnell glockenfôrmig. Am Uebergange des Mitteldarms

in dem Afterdarm befindet sich eine leichte Einschnùrung und ausserhalb

ein Zipfelchen als Anhang (G 1-
). Schlund und Mitteldarm sind durch

Membranen und Fasern unter sich und mit dem Bauchfell verbunden, hin-

ter diesem und dem Darmcanal befinden sich in einer breiten Rinne die

JNieren (Fig. 2. A.), welche sich bis zu den Kiemen (T.) vorkrùmmen und

nach unten in eine Spitze auslaufen, von welcher ein, wahrscheinlich dop-

pelter, Canal nach der Gloake fùhrt; der Mùndung dièses Ganals entspre-

chen zwei weisse, lânglichte Kôrperchen (G 2
*), wahrscheinlich 2 Ruthen.

Zu beiden Seiten des Ganals liegen die weissen, langen, imgleich wulstigen

Hoden, von denen der linke grôsser ist, als der redite (Q.) Eine Harn-

blase habe ich nicht gefunden. Die Baucheingeweide ragten nicht in eine

Schwanzhôhle hinuin.

Von den Sinneswerkzeugen bemerke ich, dass an jedem Auge ein rundes

Lappchen der àussern braunen Haut vom innern Rande her sich ùber die

Hornhaut, mit der es verwachsen ist, bis zur Pupille hin erstreckt (Fig. 1. X.).

Der Fisch hat sowohl links auf der obern Seite zw*ischen den Augen (Fig.

1. F.), als redits, auf der untern Seite, doppelte JNasenlôcher.

Mém. des sav. étrans. T. V. 6<i
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Fig. i. Die Bauchhôhle ist links und oben geoffnet. Die Bauchein-

geweide erscheinen in ihrer natùrlichen Lage.

„ 2. Die Baucheingeweide auseinander gezogen.

„ 3. Die Gentralnervenorgane von oben.

„ k, a. Dieselben von der linken Seite.

„ k, h. „ „ „ rechten Seite.

„ 5. „ „ unten.

„ 6. Ventriculus communis geôffnet.

II. Ordnung. Unter den Typus herabsinkende Fische.

S. 55.

Dièse Ordnung charakterisirt sich dadurch, dass der eigentliche Fisch-

typus in seiner Harmonie gestort ist. Diess geschieht auf dreierlei Weise:

i. indem die hintern Gentralnervenorgane sehr entwickelt und die As-

similationsorgane meistentheils dem entsprechend sind, wobei aber die mitt-

lern und vordern Gentralnervenorgane verhàltnissmàssig noch nicbt so sehr

nachstehen, oder:

2. indem die niedere Spbâre des leiblichen und psychischen Lebens

sich monstres hervorbildet und zugleich die mittlern und vordern Gentral-

nervenorgane sehr beeintràchtigt sind, oder endlicb:

3. indem beide Reihe von Organen, sowohl die hôhern als die niedern,

sowohl leibliche als psychische unter den Typus herabgehen.

So entstehen drei Gruppen dieser Ordnung.
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A. Fische mit praedominirender niedern Sphàre der Centralner-

venorgane und sehr vollkommnen A ssimilationsorganen, wobei

die hôhere Sphaere der Gentralnervenorgane noch nicht

ganz zurùck steht.

$. 56.

Die Gadus - Arten haben ein grosses, den kten Ventrikel verdeckendes,

mit betràchtlichen Seitenarmen versehenes Cerebellum, dabei noch verhàlt-

nissmàssig grosse Lobi optici. aber kleine Lobi olfactorii und keine Tubera

olfactoria; ihr Darmcanal ist stark entwickelt. Gadus Iota wird mit Recht

getrennt und muss seiner grossen Lobi olfactorii wegen zu einem andern

Genus gerechnet werden.

Gadus callarias. Tafel V. Fig. 1 — 10.

Nervensystem. Die Cavitas cranii ist sehr geràumig, eine blutreiche,

gallertartige Flùssigkeit bedeckt die Gentralnervenorgane von oben und un-

ten, auch das Rùckenmark von oben. Letzteres erstreckt sich als solider,

immer dunner werdender Markstrang bis hart vor die Schwanzflosse, wo

es zu einem braunen, gedoppelten Knôtchen anschwillt; in den Schwanzwir-

beln ist es bei jedem Nervenpaar etwas verdickt. Obère und untere Cen-

tralenden der Riickenmarksnerven sind deutlieh zu erkennen; sie kommen

zu jeder Seite der Wirbelbeine zusammen und das obère , hintere Gentral-

ende bildet einen schmalen, langgestreekten, mit vielen Blutgefàssen ver-

flochtenen Knoten; dièses obère, hintere Gentralende gibt auch vor der

Vereinigung einen aufwârts nach den Wirbelbeinen steigenden Ast fur die

Muskeln. In Fig. 3 habe ich das Rùckenmark aus dem 2ten
, 3 ten und 4-ten

Halswirbel abgebildet. Es sind die Dornfortsâtze weggebrochen, so dass

der obère Canal geôffnet ist, in welchem sich das selinichte Band (ce.) ùber

dem Rùckenmark (a.) befindet. {3 ist das 2 ,e Halsnervenpaar, welches die
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Dura mater durchbohrt und sich mit seinen Gentralenden theils zur Seite,

theils zur untern Flache des Rùckenmarks begibt; y ist das 3te Halsnerven-

paar, das auf dem Querfortsatz noch aufliegt, aber von dein aufsteigenden

Bogen der Wirbelbeinfortsâtze abpràparirt und zur Seite nacb aussen ge-

schlagen ist; es ist die obère Partie dièses Paares und schien noch weiter

oberwàrts erst in den Spinalcanal einzugehen; 8 ist vom 4tpn Halsnerven-

paar die obère Partie, sehr schràg nach oben gerichtet, hier abgeschnitten:

auf der andern Seite habe ich die Nerven aile weggenommen und nur die

Knochenwànde der Rùckgratshôhle (E.) gelassen. Bei diesem dritten und

den nach hinten folgenden Paaren schienen die Centralenden gar keine Fa-

sern an die Seiten des Rùckenmarks , sondern nur zu den obern und un-

tern Mittelleisten zu geben (I. §. 77). In der Mitte des Rùckenmarks (Fig.

3. a.) sieht man die kreuzformige graue Substanz. — Die hintere Lângs-

furche des Rùckenmarks ist tief und reicht bis zum Endknoten, zu ihren

Seiten verlaufen die schmalen gallertàhnlichen Mittelleisten; auch die vor-

dere (untere) Lângsfurche des Rùckenmarks ist deutlich, die neben dersel-

ben hingehenden untern ^ittelleisten noch schmaler als die obern. Das

verlàngerte Mark (b.) ist sehr stark, seine 4 te Hôhle (Fig. k. 5./.) wird

vom Cerebellum fast ganz verdeckt, ist breit, scheint aber in der Gestal-

tung sehr zu variiren. In einem Exemplar (Fig. 4 ) sah ich den Boden

hùgelicht, in einern andern (Fig. 5.) vei'tieft. In jenem bildete der N. acu-

slicus mit seinen Centralenden (8.) einen Vorsprung in den Ventriculus

quartus hinein und hier war ein gesonderter Trigemmw^-Lappen zu erken-

nen (d.); àhnlich verhielt sich dièse Partie in einem dritten Exomplar. In

dem Exemplar Fig. 5. hatte der Ventriculus quartus einen besondern Lim-

bus (&.), von welchem beiderseits schmale Markleisten (£.) zu ovalen Wôl-

bungen (d 1.) gingen, welches die Th'gemmMS-Lappen zu sein srhienen, ver-

schmolzen mit dem Substramen loborum opticorum; unmittelbar an der Mi t-

telspalte sah ich hier sehr feine Mittelleisten (o *•) und zu beiden Seiten
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derselben die hintern Pyramiden (i.), die sich vorn zuspitzen und an die

Trigeminus - Lappen anlegen. Die Vagus - Lappen scheinen eine Anschwel-

lung der Strickkorper zu sein (Fig. \. c). An der untern Flâche des ver.

liingerten Marks sind an der Mittelspalte die untern Pyramiden (Fig. 10.

p.) als feine graue Striinge, und an ihrer ausseren Seite die Olivarstrânge

/T.), stàrker und weiss zu sehen; ganz nach aussen ist der weisse Seiten-

strang, zu welchem der Vagus und ein Theil des Trigeminus binzutreten.

Das Cerebellum (e.) ist das grôsste Centralorgan des Nervensystems, hat eine

gestreckte, geschweifte Gestalt, ist mit einer mittlern Làngsfurche und am

vordern Rande noch mit einer Einkerbung versehen (Fig. 8. e.); von sei-

ner vordern Hâlfte geht jederseits ein starker Arm nacb unten (e
2

). Hin-

ter diesem Arm erstreckt sich eine Markplatte bis zum hintern Ende des

Cerebellums (e
3
-), welche ein gereiftes Ansehen hat. Die Lobi optici (m.)

sind gross, eifôrmig, hinten breiter, vorn etwas zugespitzt In ihrer Hohle

ist die Scheidewand (Fig. 7. t.) aus einer Doppelleiste bestehend, vorn di-

cker, hinten zugespitzt. Hinten liegt zu beiden Seiten der Scheidewand

ein Doppelpaar kleiner Knôpfchen (x %

, ce
2

)
und vorn, am breitern Theile

der Scheidewand ein noch kleineres einfaches Knôpfchenpaar (ce* I. §. 46.).

In der Mitte sind auf dem Boden der Hôhle die rundlichen Wulste (f.)

unter welchen die Stammfasern nach den Wànden der Lobi optici ausstra-

len. Die Lobi olfactorii (n.) sind viel kleiner als die optici, haben von aus-

sen eine weiche graue, von innen eine festere, harte und weisse Markmasse

(Fig. 7. n.). — An der untern Flàche der Kopfcentralorgane hàuft sich die

gallertartige Masse besonders vor den untern Lappen unter der Kreuzung

des Sehnerven auf eine solche Weise an, dass sie einem Tuber cinereum

gleicht (Fig. 10. z. I. §. 29.). Die Lobi inferiores (h.) sind ziemlich gross,

làngiichtrund, zwischen ihnen hinten ein herzfôrmiger Saccus vasculosus

(k.), vorn eine aufsitzende, starke Hypophysis (i.), mit einer Mittelfurche

und einem Stiel versehen, der die innere Platte der Basis cranii durch-
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dringt und hier in einer zahlreichen, sehr blutreichen gallertartigen Masse

endigt. Der Trigeminus (5.) ist ausserordentlich stark. Unter dem Lobus

oplieus verschmilzt der Oculomotorius mit dem §ubstramen loboruvi optico-

rum (Fig. 9. 3).

Assimilationsorgane. Der Schlund (Fig. 2. A.) ist sehr dick, hart,

knorplig-fleischig, âusserlich quer gefaltet, innerlich mit sehr starken Làngs-

falten, welche an der Cardia in einen queren Ring ùbergehen, Der Magen

(B.) sehr gross, hàutig, sackfôrmig, ohne Falten, nach hinten gewôlbt, rechts

bildet er, in dem Pylorus ùhergehend, einen besondern conus {B 5
'), der

dick, hart, inwendig làngsfaltig ist. Pylorus (C.) 2 Linien lang, mit sehr

vielen, ziemlich langen, schmalen, den Darm stralenfôrmig umgebenden

Blinddàrmchen (D.). Der Mitteldarm (F.) macht wenigstens 5 Windungen,

ist weit, aber diinn, leicht zerreissbar. Afterdarm (Fig, 2, G.) ohne merk-

liche Abschnûrung; allmâhlig sich erweiternd und fleischig werdend. Leber

(/.) sehr gross, hellroth, viellappig, gewôlbt ins Zwergfell ragend, der linke

Lappen (/
3
.) am grôssten, bis weit hinter den After in der Bauchhôhle sich

erstreckend. Gallenblase klein. Milz (L.) gross dunkel. Schwimmblase

sehr gross, an den Seiten gekerbt; inwendig enthâlt sie einen lappigen, fla-

chen, dunkelrothen driisigen Kôrper; sie besitzt keinen Luftgang, was Cu-

vier fur einen doppelten Luftgang gehalten, sind 2 blinde Anhange am

obern Ende der Schwimmblase, welche in keiner Verbindung mit dem

Schlunde stehen
J
). Nieren (Fig. 2. N.) gross, mit der darmartigen, vor

dem After gelegenen Blase (0.) durch einen Ausfùhrungsgang (N 1
.) in Ver-

bingung stehend. In die Gloake miinden auch 2 grosse, dunkelrothe, drù-

senartige, hohle Organe, von denen das rechte viel grosser als das linke ist,

es scheinen die Eierstôcke (Fig. 2. P P.) zu sein.

i) Job. Mùller in s. Arch. 1842, II, III, «96.

Fig. 1. Natùrliche Lage der Baucheingeweide.
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Fig 2. Darmcanal auseinandergelegt, mit der Blase, den Eierstôcken

und den Nieren.

„ 3. Ein Theil des Rùckenmarks aus den Halswirbeln mit den

Gentralenden der Nieren.

„ 4. Verlângertes Mark mit nach vorn geschlagenem Cerebellum,

um die kte Hôhle darzustellen.

„ 5. Verschiedenartige Beschaffenheit der 4ten Hôhle bei einem an-

dern Exemplar.

„ 6. Gentralnervenorgane von oben in natùrlicher Grosse; zur

Seite des verlângerten Marks, unter dem Facialis und Acusti-

cus die Ohrsteine. Mehr nach hinten die hintern Gentralen-

den des Vagus, zu welchem der Accessorius tritt (11. I, §.

84.), an weleher Stelle die Pia mater noch am Rùckenmark

gelassen ist.

„ 7. Die .Hôhle der Lobi optici.

„ 8. Die Gentralnervenorgane vergrôssert, von der Seite, mit den

Veràstelungen des Trigeminus und den untern Gentralenden

des Vagus (10.).

„ 9. Cerebellum mit weggenommenem Seitenarm, Lobi olfactori

mit dem N. trochlearis ; die Lobi optici sind weggenommen

um die Vereinigung des Oculomotorius mit dem Substramen

loborum opticorum und die obern Centralenden des Trigemi-

nus bloss zu legen.

„ 10. Gentralnervenorgane von unten in natùrlicher Grosse.

% 57.

Echeneis. Kleines Hirn lang, zuweilen mit Querfalten versehen, Lo.

bi optici schwach, aber Lobi olfaclorii ziemlich stark. Die Assimilationsor-

gane sind sehr ausgebildet.
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Silurus. Cerebellum sehr gross, iïber die Lobi optici reichend, welche

sehr klein sind; Lobi olfactorii gross. Es gibt hier Lobi Vagi und Trige-

mini. Der Magen ist gross, rundlich, muskulôs, mit einem anschaulichen

Blindsack, aber ohne Pfôrtneranhànge, der Darm macbt 3— k Windungen,

ist betrâchtlich weit, seine Schleimhaut bildet starke, zackige, gefâssreiche

Lângsfalten, er ist an ein langes Gekrôse befestigt. Malapterurus (Silurus)

electricus hat eine mehrlappige, ganz in der rechten Seite im Sinus des

Pentonaeums verborgene Leber, eine ziemlich grosse Gallenblase, einen

kleinen, mit einem rundlichen Blindsack versehenen Magen, einen Darm

der zahlreiche und kurze Kriimmungen macht, einen geraden Afterdarm

ohne Erweiterung, ein starkes Gekrôse. Schwimmblase spindelfôrmig, vorn

in 2 Kugeln endigend, welehe zu beiden Seiten des grossen (iten) Wirbel-

beins liegen.

Die Trigla - Arten haben meist grosse Lobi optici, grosse Lcbi inferio-

res mit entsprechender Hypophysis, bedeutend entwickeltes 'Cerebellum, vor

dem Lobi olfactorii noch Tubera olfactoria, grosse Lobi Vagi, ausserdem so

zahlreiche Anschwellungen am verlàngerten Mark fur die vordersten Cer-

vicalnerven, wie sie in keinem andern Fisch gefunden werden. Der Ma-

gen ist stark fleischig mit einem Blindsack; 12 lange und weite Pfôrtner-

anhànge; der Darm macht 3 Windungen; Leber gewôhnlich links, zwei-

lappig.

In den Acipenser - Arten stehen Lobi optici und olfactorii gegen die

hintern und untern Gentralnervenorgane gewôhnlich sehr zuruck. Das ver-

làngerte Mark ist in A. Ruthenus nach meiner Beobachtung so stark ausge-

bildet und mit einer solchen Lage kôrniger Gallertmasse bekleidet, wie

vielleicht in keinem andern Fisch. Das Cerebellum ist hier doppelt und

mit Blattartigen Anhàngen versehen, welche sich ùber den Ventriculus quar-

tus legen und dem Tegmen venlriculi quarti der Amphibien analog sein

môgen; Lobi optici sehr klein und Lobi olfactorii so unbedeutend, dass sie
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kaum fur besondere Theile zu nehmen sind. — Acipenser sturio hat sehr

starke Anschwellungen der Strickkorper die fur Lobi Vagi und Trigemini gel-

ten mùssen, ein starkes Cerebellum, eine sehr breite Rautengrube, sebr kleine,

invvendig wenig ausgebildete Lobi optici, aber ziemlich starke Lobi olfactorii.

Der grosse Magen der Store , eine starke Bauchspeicheldrùse, eine 8 Win-

dungen machende Spiralklappe, ein Darm mit innern zackigen Vorsprùgen

und Lângsfalten, die sicb mit dem Alter noch hervorheben., eine sehr grosse

viellappige Leber weisen darauf hin, dass die Function der Assimilations-

organe sehr hoch steht. Die Store nàhern sich den Plagiostomen dadurch,

dass sie eine Kiemendeckelkieme als Respirationsorgan haben 1
).

2
) Valcnciennes in Froriep's N. Not. XXI, No. 4d4, S. 217. — *) Joh. Millier in s.

Arch. 1840, I, 111. — 1811. II, III, 268. u. f.

S. 58.

Die Cottus - Arten rechne ich hierher wegen ihrer ziemlich bedeutend

entwickelten Centralnervenorgane und Assimilationswerkzeuge.

Cottus scorpius. Tafel VI. Fig. 1 — 7.

Nervenorgane. Das Rùckenmark ist von einer Galleitlage bedeckt

und erstreckt sich als solider Strang bis zur Schwanzflosse, \vo es mit zwei

knotchenartigen Verdickungen endigt. In den Schwanzwirbeln schwillt es

bei jedem Nervenpaar etwas an. Die Schàilelhohle geràumig, ihre Con-

tenta von oben her mit einer gallertartigen Fliissigkeit und einer sehr wei-

chen, ziemlich dicken Haut bedeckt (Dura mater I. §. 2). Die Nervencen-

tra aile gleich weiss, schwarz punktirt. Das verlangerte Mark (b.) sehr breit,

noch hinter der Rautengrube mit einer tiefen, weit nach hinten gehenden

Mittelfurche versehen (Fig. 3). Der Me Ventrikel vom Cerebellum (e.), das

verhàltnissmàssig klein ist, verdeckt. Die Strickkorper haben deutliche Lo-

bi Vagi (Fig. 3, c.) und Lobi Trigemini (d.). Letztere treffen am vordern

Ende des Ventriculus quurtus zusammen. Lobi optici (m.) ziemlkh stark,

Mém. des sav. etrang. T. V. 69
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hohl, auf dem Boden der Hohle eine keulenfôrmige Wulst (Fig. 6, y.), de-

ren hintere verschmàlerte Enden durch eine Quercommissur verbunden

sind, von diesen Wùlsten stralen Markfasern in die Wànde der Hohle aus;

die Markknôpfchen habe ich nicht gefunden. Lobi olfactorii (n.) ziemlich

gross, durch eine doppelte Làngscommissur (Fig. 3, n2
.) mit einander ver-

bunden, von gewundenem Ansehen (Fig. 1, n.). Statt der Tubera olfacto-

ria zeigt der Riechnerv an seinem Centralende nur eine Verdickung. Die

Lobi inferiores (h.) gross, lânglicht rund, an ihrer untern Flâche mit einem

ovalen, starken Markblatt oberflâchlich verbunden, von welchem aus der

Mitte zwei weiche, gekinimmte, knorpelartige Stàbe (Fig. 5, TV1
.) seitwàrts

jeder zu seinem Hôrsack (Fig. k", TV.) abgehen. Die Hypophysis (i.) sitzt

den untern Lappen vorn auf, ist sehr gross, herzfôrmig und geht m einen

Stiel aus, welcher die innere Tafel des Schâdelgrundes durchsetzt und sich

zwischen den Insertionsstellen der Augenmuskeln, unter der Kreuzung der

Sehnerven zu einem markigen, grossen, sehr gefassreichen, unten noch von

einer Knochentafel bedeekten Organ erweitert. Der Trigeminus scheint hier

mit einem grossen Theil seiner Fasern in den Seitenarmen des Cerebellums

einzugehen (Fig. 7, 5.), andere setzen sich unten an die breiteste Stelle des

verlàngerten Marks (Fig. 5, 5.) und formiren an dieser Stelle feine Zacken.

Der Vagus (10.) ist schwach.

Assimilationsorgane. Schlunddarm (Fig. 2, A.) sehr weit, inwen-

dig mit starken Làngsfalten, durch eine Verengerung vom Magen geschie-

denen Magen (B.) weit, gross, fleischig, mit einem stumpfen Blindsack. Py-

lorus (Fig. 2, C.) sehr dickhâutig, mit starken innern Lângsfalten, am Ende

von den Pylorusanhângen (D.) kreisfôrmig umgeben, deren es 10 fingerfôr-

mige von t

/t
— *IJLo\\ Lange giebt. Der Mittelderm (F.) geht erst rechts,

aufwârts indem er sich betrâchtlich erweitert (F 1
.), darauf verengert er

sich allmahlich (F 2
.); er macht 3 Windungen, ist so zart, dass er vom

Darminhalt leicht reisst, durchsichtig und scheidet sich vom Afterdarm durch
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eine Verengerung (F 3
.). Dieser (G.) ist 1 Zoll lang und erweitert sicb

nach und nach. Leber (/.) nicht gross, zweilappig, den Magen von oben

bedeckend, mit ihm und den Pfôrtneranhângen durcb das Netz verbunden.

Gallenblase lang, dùnn, durcbsicbtig. Nicren (Fig. 2, N.) bis zum Zwercb-

fell berauf reicbend, scbmal, braunrotb, flach, vorn auseinander gebend und

von 2 starken Muskellagen bedeckt, binten mit einander verwacbsen. Harn-

blàse (Fig. 1, 0.) gross, zweilappig, der redite Lappen viel grosser als der

Iinke. Hoden (Fig. 2, Q.) lappig. Der Utérus ein doppelter Scblaucb.

Scbwimmblase fehlt. Das Fleiscb dièses Fisches ist grau.

Fig. 1. Magen, Leber , Pylorusfortsâtze, Afterdarm und Harnblase in

natùrlicber Lage.

„ 2. Baucbeingeweide, Nieren und Hoden auseinandergezogen, die

Pylorusanbânge nacb dem Mitteldarm bin zurûckgescblagen.

,, 3. Die Centralnervenorgane von oben, ein wenig vergrôssert.

„ k a. Die Centralnervenorgane von unten mit dem Hôrsack in na-

tùrlicber Grosse.

„ 4 b. Dieselben vergrôssert.

„ 5. Dieselben mebr vergrôssert, mit Nerven, Blutgefàssen und den

Stàben vom Markblatt der untern Lappen zu den Hôrsacken.

„ 6. Der Ventriculus communis loborum opticorum.

„ 7. Die Centralnervenorgane von der Seite, vergrôssert.

§. 59.

Cottus çuadricornis. Tafel VII. Fig. 1 — 5.

Nervensystem. Die Rautengrube (Fig. 3,/.) ist sebr gross und nicbt

ganz vom kleinen Hirn bedeckt. Lobi Vagi (c.) sind nur sehr flacbe An-

scbwellungen, Lobi Trigemini nicbt zu erkennen. Ara vordern Ende der

Rautengrube zu jeder Seite ein dreieckiger Marklappen (Fig. 5, f 1

.), das

Marksegel. Das Cerebellum (e.) gross, von aussen mit weissen Querstrei-
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fen bezeichnet, solid. Lobi optici (m.) gross, rund; in ihrer Hôhle hinten

zur Seite der Scheidewand ein Paar knopffôrmige Erhabenheiten (Fig. k,

5, x.~) und in der Mitte des Bodens eine i\etortenfôrmige, lànglichte Wulst

(Fig. h, v.) deren stumpfes Ende nach vorn, das spitze nach hinten sieht

und unter welcher die Stammfasern nach den Wànden hin ausstralen. Die

Scheidewand (t.) ist ein gedoppeltes, vorn dickeres, hinten verschmalertes

Markblatt. Lobi olfactorii (n.) nach Verhàltniss gross, mit einer weissen,

aussern und grauen innern Marklage, ùber sie gehen von den Tubera ol-

facloria (o.), die ziemlich stark sind, nah dem innern Rande hin 2 Strei-

fen, welche Gefâssbùndel zu sein scheinen. Die N. olfactorii (i.) liegen nicht

aneinander vvie in Cotlus scorpius. Die untern Lappen gross, rundlich, vor

denselben noch 2 rôthliche runde Kôrperchen, hinten ein grosser Saccus

vasculosus; die Hvpophysis sehr gross. Der Trigeminus (Fig. 3, 5.) entsteht

mit 2 feinen Wurzeln vom verlângerten Mark neben dem kleinen Hirn,

die aber bald sehr stark anschwellen und in einen dicken Stamm zusam-

mengehen, ohne Ganglion Gasseri. Das hintere Gentralende (5
1

.) commu-

nicirt rùckwàrts (5
3
.) mit dem starken Nervenplexus, welcher sich auf dem

Horsack verbreitet. Der Vagus ist seinem Gentralende nach schwach, er

versorgt aber die Kiemen mit vielen starken Zweigen; nach hinten schickt

er einen starken Ast, welcher sich um den Knochengùrtel der Brustflossen

nach aussen herumschlâgt und als Seitenlinienzweig nach hinten verlâuft,

der auch den Muskeln starke Zweige abgiebt. Vom Sympathicus dièses Fi-

sches s. §. 105.

Assimilationsorgane. Schlunddarm [A.) sehr weit, inwendig schwach

faltig, weieh, hàutig. Magen (B.) sehr gross, mit stumpfem Blindsack (B 1

.),

hâutig, inwendig unregelmàssig schwach gefaltet. Pylorus (C) kurz, flei-

schig, mit 10 Anhàngen {D.) von verschiedener Lange und Weite; un Py-

lorus keine Falten. Mitteldarm (F.) weit, dùnnhautig, beim Uebergange in

den Afterdarm (G.) etwas sich erweiternd. Leber (/.) orangegelb, ùberall
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mit dem Bauchfell und dem Magen zellig verwachsen, aus 2 grôssern seit-

lichen und einem Paar hinterer kleiner Lappen bestehend., der grôsste in

der Iinken Seite. Gallenblase klein, roth. Milz klein. Nieren und Blase

wie in Cottus scorpins.

Fig. 1. Baucheingeweide mit der Leber.

„ 2. Magen mit dem Pylorus und seinen Anhàngen.

„ 3. Centralnervenorgane von oben, vergrôssert, mit dem Trigemi-

nus und den Ohrsteinen.

„ k. Hbhle der Sehlappen geôffnet.

,, 5. Ventriculus quartus mit dem Marksegel und den Markknopf-

chen des Ventriculus commums.

Mugil gebôrt hierher, Aveil das Cerebellum gx'oss, die Lobi optici klein,

die Lobi itiferiores sehr stark sind und Aveil die Assimilationsorgane einen

hohen Grad von Ausbildung zeigen; der Magen ist ausserordentlicli mus-

kulôs und sehnig, mit Blindsack und Pfortneranbângen, Der Darm macht

12— lk Windungen.

B. Fische mit unverhâltnissmâssiger , oft monstroser Ent-

wickelung der niedern Spbàre des psychischen und leibli-

. chen Lebens und Verkùmmerung der obern und vordern

Centralnervenorgane.

S. 60.

Cyclopterus lump us. Tafel VIII. Fig. 1 — 8.

Nervensystem. Das Rùckenmark verlâuft bis kurz vor dem letzten

Schwanzwirbel als solider Strang und endigt spitz, nachdem es zuletzt ein

wenig angescbwollen ist; hier zertheilt sich seine schwarzpunktirte Pia mater

stralenfôrmig in mehrere Fasern. Das vorderste Cervicalnervenpaar hat
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deutlich obère und untere Centralenden. Das verlângerte Mark (6.) ist sehr

stark, breit und dick. Die hintern Pyramiden (Fig. k, 7, i.) sehr màssig.

Das Cerebelhtm (e.) ist klein, nach hinten eingekerbt, ich habe keinen zwi-

sclien die Sehlappen geschobenen eignen Kôrper gesehen. Die Lobi optici

(m.) zwar gross, oval, Iiinten mit einem gefâssreichen, schwanzartigen An-

hange versehen, der sich mit der Spitze nach dem Cerebellum biegt (Fig.

h, m. I. §. M.), doch sind sie innerlich unvollkommen ausgebildet,

denn ich sah keine Eminentia longitudinaUs auf dem Boden der Hôhle, nur

zwei ziemlich starke Knbpfchen zu jeder Seite der Scheidewand (Fig. 1,

x l
, x %

.) und hinter dem hintern Paar eine starke Quercommissur (ju.), dar-

um sehe ich dièse Theile aïs verkùmmert an und rechne den Cycloplerus

lumpus in dièse Abtheilung. Die Scheidewand (t.) schickt ihre Fasern in

die Lobi olfaciorii (n.) welche rundlich und klein sind; vos ihnen kleine

zwiebelfôrmige, seitwàrts auseinander gehende Tubera' oljacloria (o.). Die

Riechnerven \venden
v
sich gleich seitlich von einander ab (i.), verschmalern

sich bald und werden znletzt nach aussen hin merklich breiter. Lobi in-

feriores (h.) gross, flach, weissliçh, fast rund; zwischen ihnen das Trigonum

fissum (Fig. 6, ç.). Hypophysis (i.) ungewôhnlich gross, rund, aufsitzend.

Die untern Pyramiden (Fig. 6. p.) ausserordentlich stark. Nimmt man die

Lobi injeriores mit der Hypophysis weg, so erscheint hinter der Kreuzung

(2
2

.) der Sehnerven (2) ein Paar kleiner Erhabenheiten (Fig. 8, o,) und

hinter diesen die untere Mittelspalte.

Assimilationsorgane. Schlunddarm (Fig. 2, A.) sehr kurz, mit zahl-

reichen abei' schwachen Lângsfalten, die an der Cardia (B l

.) eine Ring-

klappe bilden. Magen (B.) sehr gross, dùnnhautig, dui'disichtig, sackfôrmig.

bis zur Blase herabreichend, im Magen breite Falten und meist gruppen-

weise stehende Drùsenschlàuche i

). Pylorus (C.) sehr weit, rôther und flei-

schiger als der Cardialtheil (Bs
) des Magens, auch mit innern Lângsfalten

versehen. Es sind 20 und einige Pylorusanhànge (D.) vorhanden, von ver-
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schiedener Lange und Weite, durchsichtig, darmartig gewunden. Mittel-

darm (F.) von der Stelle an, wo die Pylorusanhânge $ich befinden allmàh-

lig sich verengernd; im Zwolffingerdarm noch 2 Zoll weit von den Appen-

dices pyloricae inwendig schwache Liingsstreifen. Der Mitteldarm macht

sehr viele Windungen, mass in einem Exemplair das nur 8" îang war, mit

dem Afterdarm 20 Zoll, war also 2 l

/2 mal so lang als der ganze Kôrper.

Der Afterdarm (G.) V/2
Zoll lang, durch eine deutliche Querfalte vom Mit-

teldarm geschieden, viel dickwandiger als dieser, roth, fleischig. Die Leber

(Fig. i, /.) nicht sehr gross, zweilappig 2
), der kleinere Lappen links, der

bei weitem grôssere recbts, oi'angegelb, mit dem Magen und den Pfôrtner-

anbàngen verwachsen, das Netz sehr ausgebildet. Keine Gallenblase., Die

Milz (L.) mit den Blinddàrmchen verbunden, an ihr eine kleine, hohle Ne-

benmilz 3
). Die Schwimmblase fehlt. Nieren vorn getrennt, breit, keulen-

fôrmig, bis zum Zwerchfell reichend, nach hinten spitz zulaufend. Harn-

blase gross, zweizipflig (Fig. 2, O 1
.

2
.). Eierstôcke [P.) gross. Herz

klein, leberfarben; Vorkammern eben so gross, dunkelroth.

*) Stannius symbolae ad anat. pisc. p. 57. — 2
) Stannius (ebend.) sagt von der Leber,

dass sie lobis carens sei. — 3
) Was ich hier Nebenmilz génannt habe, beschreibt Stan-

nius (ebend. p. 36—40.) genau. Er fand solche Kôrper auch in Scomber scomber, in Be-

lone longirottris
, Trigla Gurnardus und Trachinus draco. Steller hielt dièse fur eira

Pankreas (Novi comment. Petropolit. T. III. p. 414), Stannius fur ein Ueberbleibsel

des Dottersacks (p. 40).

Fig. 1. Geôffnete Bauchhôhle, um die natùrliche Lage der Eingeweide

zu zeigen, der Brnstschild zum Ansaugen (Y.) ist gelassen.

„ 2. Magen, Darmcanal, Blase, Eierstôcke, etwas auseinander gezogen.

„ 3. Centi'alnervenorgane von oben in natùrlicher Grosse.

,, k. Dieselben etwas vergrôssert.

„ 5. Centralnervenorgane von der Seite, etwas vergrôssert; die

praedominirende Bildung der untern - Gentralorgane ist hier

recht sichtlich.
-



554 G 1 RG EN SOH N

Fig. 6. Centralnervenorgane von unten.

„ 7. Ventriculus quartus und communis geôffnet.

„ 8. Das verlângerte Mark von unten; Lobi inferiores und Hypo-

physis sind entfernt worden.

Cyclopterus dentex hat Assimilationsorgane, die auf einer niedrigen

Bildungsstufe zu stehen seheinen, môchte daher vielleicht vom Lumpus zu

trennen sein.

8- 61-

Cyprinus idus. Tafel IX. Fig. 1— 10.

Nervensystem. Das Rùckenmark ist ein bis in die Schwanzflosse

verlaufender, solider Markstrang, im Endtheil erst allmâhlig ansclmellend,

dann nach und nach in eine feine Spitze ohne Knoehen ausgehend. I. §.

3. habe ich beschrieben, wie sich die Gallerthaut des Rùckenmarks verhàlt

und dass von den Dornfortsâtzen her Nervenfasern in den obern Canal der

Wirbelsaule einzudringen scheinen, von wo siè dann zum Rùckenmark

selbst gelangeu. Ich habe dièse Gallerthaut (Fig. 9.) dargestellt. An der

untern Flàche des Rùckenmarks kommen die Gentralenden nicht ganz bis

zur Mittellinie, welche durch mehrere Falten der Pia mater angedeutet ist

(Fig. 10.). Medulla oblongata (b.) sehr breit, mit scharf ausgepràgten vor-

dern (Fig. 7. p.) und hintern Pyramiden. Neben den untern Pyramiden

nach aussen die Olivarstrànge (Fig. 7. t.). Der Ventriculus quartus wird

vom Cerebellum ganz zugedeckt (Fig. 3.). Letzteres (e.) steht besonders

hoch herauf. Von seiner hintern Flâche senkt sich eine sehr gefassreiche

Membran nach dem verlàngerten Mark herab. Das Cerebellum ist sehr

gross, und hat so starke Seitenarme (Fig. 3, 5, 6/e\), dass sie von oben

gesehen (Fig. 3) als 2 Seitemvùlste erscheinen; mit ihnen stehen der Tri-

gcminus und Facialis in Verbindung (Fig. 5, s, t.). Die Lobi optici (m.)

sind gross; in ihrer Hôhle (Fig. k.) keine Globuli, aber die Scheidewand
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doppelt (t.), nach hinten jederseits kolbenfôrmig verdickt, an dieser Ver-

dickung die Eminentia longitudinale (v.) anliegend, mit dem spitzen Ende

hinterwârts und auf ungewohnliche Weise nach aussen sehend. Vorn zwi-

schen den Lobi optici eine langgestreckte, gefàssreiche, mit dicker Gallerte

bekleidete Zirbel (/.) die sicb zwiscben die Lobi oljactorii legt. Dièse (n.)

schmal, sehmàchtig, aber lang. Die Tubera olfactoria (o.) klein, sclimal,

langlicht, nicbt in einen Stamm, sondern gleich in viele Fasern ausgehend.

(Fig. 3, i. I. §. 102). Das Subslramen loborum opticorum (Fig. 6. /
!

. I
1
.)

ist stark und doppelt (I. §. 33.). Lobi inferiores (h.) nient sehr gross, zwi-

schen ihnen ein Saccus vasculosus (k.) Von diesem gelit ein Stiel (A
1

.)

vorwàrts, dem .sicb noch jederseits vom vordern Ende der Lobi inferiores

ein Fortsatz (A:*.) zugesellt; dieser Stiel gebt in die rothe, massige, weiche

Hypophysis (i.) ùber, weiche tief zwischen den Augenmuskeln liegt, zwi-

schen weiche sich ausserdem noch eine bedeutende Portion der Gallerthaut

hineinzieht. Die Centralenden der Sehnerven sind in der Kreuzung (Fig.

7. 2 1
.) deutlich faserig und an der Kreuzung sieht man ein dreieckiges

Markblatt (2\ I. $. 99)-

Assimilations organe. Der Schlunddarm (A.) ist sehr stark, musku

lôs, Z
1

/2 Zoll lang, roth, vor dem Uebergange in die Cardia 2 mal erwei-

tert (A 1
. A1

.)', aus seiner hintern Wand geht von der Mitte aus ein hâu-

tiger, geschlàngelter, ziemlich weiter Canal (M 1

.) in die grosse aber einfa-

che Schwimmblase und mùndet in derselben mit einer Erweiterung. Die

Schleimhaut des Schlunddarms hat Làngsfalten, aber nach dem Magen hin

keine Klappe. Der Magen (R) ist ausserordeutlich dickhàutig, besonders

nach dem Pylorus zu, wo seine Wand i
l

/2 Linien dick, durchsichtig und

knorplig ist; seine Schleimhaut bedeutend stark, weiss, fast durchsichtig,

driisig, viele Kôrnchen cnthaltend, Falten bildend, von welchen Fortsàtze

<îurch die Hôhle des Magens, wie Bander hindurch gehen (wahrscheinlich

wohl nur temporàr). Zwischen Magen und Mitteldarm am Pfortner eine

Mém. des sav. étrang. T. F. 70
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sehr starke, faltige Ringklappe. Der Pylorus (C.) ungewohnlich gross und

mit mehr als 100 Anhângen, die ihm kranzfôrmig umgeben, besetzt (-D.);

weiter nach dem Mitteldarm stehen dièse Appendices in mehreren Reihen,

(D 1

.), noch weiter in 2 Reihen (D 2
.) und zuletzt nur in einer Reihe (D 5

).

Ihre Lange betragt bis
1

/2 Zoll, ihr Lumen ist gering, viel Fett umhùllt

sie. Die Strecke an der sie ansitzen, misst 3V2
Zoll, der ganze Darmcanal

(mit Magen und Schhmddarm) 15 Zoll, der ganze Fisch .12 Zoll. Der Mit-

teldarm (F.) zwar gerâumig, aber ohne Windung, kurz und vom Àfterdarm

durch keine Klappe gescbieden; der ganze Darmcanal macbt nur 2 -Win-

dungen. Leber (/.) klein, kantig, einlappig. Gallengang sehr lang, weit

und mit dem Schlunddarm in Verbindung. Milz (L.) 2 Zoll lang, sehr

schmal und dùnn, mit den Blinddàrmchen verwaehsen. Netz ziemlich stark.

Fig. 1. Vordere Ansicht der Baucheingeweide in ihrer natùrlichen

Lage und Grosse.

,, 2. Hintere Ansicht des Darmcanals, etwas auseinander gezogen.

, 3. Centralnervenorgane von oben in natùrlicher Gi'ôsse.

„ k. Ventrîculus loborum opticorum.

,} 5. Seitliche Ansicht der Centralnervenorgane in natùrlicher Grosse.

,, 6. Dieselbe etwas vergrossert, die untern Theile mehr ausge-

zeichnet.

„ 7. Die Centralnervenorgane von unten; 9. 10. die Stelle wo der

Glossopharyngeus und Vagus abgerissen sind.

,, 8. Durchschnitt eines Rùckenwirbels, von dem die Bogenfort-

sâtze beinahe parallel aufsteigen; das untere Loch ist im Kor-

per des Wirbelbeins und man sieht den straligen Bau des

Knochens. Auf dem Korper des Wirbelbeins liegt das

Rùckenmark (a.) von der Gallerthaut umgeben, dièse steigt

gedoppeît in die Hôhe und bildet oben den zweiten Canal.
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Fig. 9. Vergrosserte Darstellung der von der Gallerhant umgebenen

Canàle, zum obern kommen einige Gefàsse von aussen.

,, 10. Untere Flàche des Rùckenrnarks (a.) in der Gegend des be-

ginnenden Schwanzes, mit 2 untern Gentralenden der Rû-

ckenmarksnerven.

S- 62.

Cyprinus tinca. Tafel X. Fig. 1 — 6.

Nervensystem. Das Rùckenmark seheint mit seiner schwarz punk-

tirten Pia mater schon durch die Knochen, ehe man dièse aufgebrochen, es

reicht als solider Strang bis in den letzten Schwanzwirbel, wo es sich etwas

aufwàrts biegt; 3 — h Wirbel vor dem spitzen Ende hat es eine pfriemen-

formige, lànglichte Anschwellung. In den letzten Schwanzwirbeln begeben

sich die Nerven in einem spitzen Winkel zum Rùckenmark. Das verlàn-

gerte Mark (b.) hat eine sehr tiefe Mittelspalte und schvvilit sogleich zu

zwei starken Vaguslappen (c.) an, vvelche innerlich mit Einkerbungen und

hinten mit einer Commissur (Fig. 3, k. b*-) versehen sind. Nach vorn hin

wird der Ventriculus quartus von einem unpaaren Ganglion (Fig. 3, 47. d"
1
.)

verdeckt. Dièses ist oval und sowohl mit dem kleinen Gehirn durch dùnne

Markplatten (Fig. 7, d l

.) nach vorn, als mit den Vaguslappen seitwàrts

verbunden. Es môchte mit diesen Markplattchen wohl den Trigeminuslap-

pen dai'stellen, denn der Trigeminus verbindet sich gerade an dieser Stelle

mit dem verlângerten Mark, sein Centralende bildet hier eine fôrmliche

Markplatte, durch vvelche die Medulla oblongata bedeutend breiter wird.

(Fig. k, 5.). Das Cerebellum (e.) grôsser als ein einzelner Lobus opticus,

etwas breiter als Iang, mit einem starken Seitenarm, inwendig enthàlt es

graue Substanz. Lobi oplici (m.) klein, rund, in ihrer Hohle ist nur die

Eminentia lon^itudinalis (Fig. 5, v.) und das Septum (t.). an dem sie an-

ïiegt, zu erkennen, sonst weder Ausstralung noch Knopfchen. An frischen
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Exemplaren breiten sich ùber die àussere, hellgraue Markschicht der Sehlap-

pen weisse Markfasem von innen nach aussen und von vorn nach hinten

aus (Fig. 3.), der innere Rand besteht aus grauer Substanz. Zwischen Lobi

oplicl und dem kleinem Hirn eine Zirbel (Fig. k, y.). Aus den Sehlappen

gehen weisse Fasern in die Lobi olfactorii (Fig. 5, n.); dièse Lappen sind

klein, etwas gewunden, liegen aneinander und sind nur nach unten durch

eine Quercommissur verbunden. Die Riechnerven
(

I
.) sind fein, aneinan-

der liegend. Die untern Lappen (Ji.) sind verwachsen, an ihrer Oberflâche

ungleich, fast gewunden, roth, sehr breit. Vorn sind sie mit der ungestiel-

ten, nach unten etwas zugespitzten Hypophysis (Fig. 6, i.) verwachsen. Die

untern Pyramiden (p.) sind breit und stark und nach hinten erkennt man

Spuren der (Haken) Eogenbiindel (r.). Dièse entsprechen der Stelle, wo

der Vagus (10.) mit seinen nach vorn und hinten sich ausbreitenden Cen-

tralfasern zu dem Markstrange tritt, der den untern Pyramiden âusserlicb

"anliegt und in den der Trigeminus einzugehen scheint.

Assimilationsorgane. Der Darmcanal macht nur 3 Umbiegungen.

Der Schlunddarm (A.) ist schmal und geht allmâhlig in eine den Magen

vorstellende Erweiterung ùber, welche rechts unter der Leber liegt und"

von den langen Lappen derselben jederseits umfasst wird. Dièse Erweite-

rung (B.) ist rother und muskulôser als der ùbrige Darmcanal. Es giebt

keine Pfôrtneranhànge. Nachdem der Magen bis zum hintern Theil der

Bauchhohle gelangt ist, biegt er sich als Mitteldarm (F.) wieder vorwàrts-

und vorn angelangt in spitzem Winkel rùckwàrts, als Afterdarm (G.) sich

allmâhlig verschmalernd. Zwischen den beiden letzten Windungen liegt

die Milz als ein dunkelrother, weicher Kbrper. Die Leber ist in ihrem

Kôrper (7
1
.) klein, dunkelfarbig, sehr weich, hat aber mehrere sehr lange

Lappen (P, P, P.) welche bis in die hinterste Région der Bauchhohle rei-

chen; die Iangsten sind die 3 welche zwischen dem Darmcanal liegen, aile

sind durch Blutgefàsse und Zellgewebe mit dem Darm verbunden. Die-
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Schwimmblase (Fig. 2.) ist doppelt, beide Theile durch ein rundes, kleines

Loch in Communication. Der hintere Theil (M 7
.) ist grôsser, cylindrisch,

dûnnhàutig., durchsiehtig , von seiner untern und vordern Partie geht ein

dùnner Canal (M 3
.) unter dem vordern Theil nach dem Schlunde und

miïndet in denselben; inwendig ist dieser hintere Theil mit einer zarten

Schleimhaut ausgekleidet. Der vordere kleinere Theil der Schwimmblase

ist kugelfôrmig, dickhàulig, seine innere Schleimhaut viel stârker und zwi-

schen dieser und der Faserhaut befindet sich an der obern Partie dieser

Blase ein weisser, harter, zungenfôrmiger Kôrper vom granulirtem, drùsich-

ten Gewebe.

Fig. 1. Baucheingeweide in natùrlichcr Lage und Grosse.

,, 2. Schwimmblase.

' „ 3. Gentralnervenorgane von oben.

,, k. Dieselbe mit den Nerven.

„ 5. Hôhle der Sehlappen, deren Fasern in die Riechlappen ein-

gehen.

„ 6. Verlangertes Mark von unten mit der Hypophysis, vergrossert

dargestellt, so dass die feinen Querfaserungen sichtbar werden.

; , 7. Ventriculus quartus {/.), vorn durch Zurùckschlagen des Cere-

bellums aufgedeckt; er ist dreieckig, tief, nach hinten durch

das unpaare Ganglion (d 1
.) geschlossen.

Cyprimes carpio ist wegen der sehr grossen Vaguslappen, wegen des

unpaaren Mittellappens (Lobus Trigemini) zu dieser Abtheilung gehôrig, ob-

gleich das Cerebellum nicht stark und die vordern Centralnervenorgane

ziemlich gleichmâssig gebildet sind.

Cyprinus barbus môchte sich auch wohl dfesen beiden Arten an-

schliessen, indem die Lobi inferiores stark entwickelt und grosse Vaguslap-

pen vorhanden sind, andere Arten mochten wahrscheinlich mit C. brama
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in die erste Ordnung zu verweisen sein, weil aile Theile mehr nach déni

Fischtypus entwickelt sind.

S. 63.

Vielleicht gehôrt Uranoscopus hierher; das kleine Gehirn ist zwar

klein, der Veniricuhis quartus ofi'en zu Tage liegend, aber die Assimila-

tionsorqane sind hoher ausgebildet und darum wahrscheinlieh die untern

Gentralnervenorgane sehr gross.

Anarrhichas lupus môchte hier Platz finden wegen der grossen un-

tern Lobi und der betràchtlichen Hypophysis, die Kuhl an ihm gefunden;

der Magen ist sehr schwach und dùnnhâutig, aber mit einem Blindsack und

sehnichten Fasern ausgestattet, der Darm zwar dùnmvandig und ohne Klap-

pen, aber mehrmals gewunden und der Mastdann sehr muskulôs. Dabei

ist die Leber und Gallenblase sehr gross, die MHz dick, breit und das

Omentum besonders stark.

Tetrodon (Orthagoriscus) hat ausserordentlich stark ausgebildete Lobi

inferiores, sehr grosse Hypophysis, starkes Cerebellum, ein bedeutendes Teg-

men venlriculi quarli, dabei zusammengeschmolzene, runde und kleine Lobi

optici und getrennte, kleine Lobi olfaclorii. Der Magen ist zwar kaum zu

erkennen und es giebt keine Pfôrtneranhange, dafùr aber ist der Mitteldatm

lang, sehr weit und ausgebildet, mit vielen Zotten und einer Klappe ver-

sehen und 15 mal gewunden: das Omentum bildet eincn eignen Sack; Le-

ber und Gallenblase sind sehr gross.

Die Lophius - Arten haben sehr ausgebildete Lobi inferiores, eine sehr

grosse Hypophysis, ein dickes verliingertes Mark; das Cerebellum ist in 2

seitliche Lappen abgetheilt, hinten eine Marksegel kenntlich; die Lobi optici

und olfactorii klein. * Assimilationsorgane ungewôhnlich ausgebildet: ein

vollstàndiges Gekrôse, ein dicker, fleischiger Magen mit Blindsack und

Pfortneranhângen, ein langer, mehrfach gewundener, mit Zotten und Rlap-
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pen begabter Darm; in diesem Fiscli ist der Kopf gleichsam ganz zum

Maul geworden.

S- 6*-

Nocb mùssen in dièse Abtheilung die Muraena- Arten kommen. In

diesen Fischen sind freilicli die Lobi olfaciorii und Tubera olfuctoria zuwei-

len ziemlich stark entwickelt, aber sebr gross ist immer das Cerebellum und

hinter demselben gibt es in der Regel Lobi Vagi und Trigemini und die

Lobi optici sind verkùmmert.

Muraena anguilla. Tafel VII. Fig. 6 — 9.

Das Rùckenmark (Fig. 9, a.) ist nach Verhàltniss der Grosse des Thie-

res ausserordentlich diïnn und scbien vollkommen rund. Die Pia mater ist

dunkelgrùn punktirt. Die Lange des untersucbten Tbieres mass 2 1

/, Fuss,

die Dicke des Rùckenmarks in der Gegend des Herzens i

/i
Linie; eine

Sulze oder Gallerte umgibt das Riickenmark nicht, an seiner untern Flàche

fîndet sich aber Fett. Das verlàngerte Mark ist nur wenig stàrker als das

Rùckenmark. Die Rùckenmarksnerven scbeinen nur zur Seite, weder na«h

oben, nocb nach unten ibre Centralenden zu scbicken, sie bilden ùberall

einen rechten Winkel mit dem Rùckenmark (I. §. 78.). Die Gentralnerven-

organe des Kopfs sind vom Scbiidelgewôlbe eng umscblossen und es gibt

hier keine Gallerte. Das verlàngerte Mark (&.) scbwillt sebr allmàhlig an

und bildèt zur Seite Vaguslappen (Fig. 1, c). Der Trigeminus ist das

stârkste Nervenpaar und bildet ausserhalb der Schâdelbbhle einen verhâlt-

nissmiissig sehr grossen Knoten (I. §. 9^.). Das Cerebellum (e.) ist bei wei-

tem der grôsste Theil der Centralnervenorgane; es ist fast 4theilig, zeigt

bintere breitere (e
1
.) und vordere schmalere Abtheilungen (e

2
.) die noch

durch eine Làngsvertiefung seitlich geschieden sind. Nach vorn geht es

in die Bindearme (e
s
.) aus, ùber welcbe sich die sehr kleinen, aber in der

Mitte eingeschnùrten Lobi optici (m.) sichtlich ùberscblagen. Auf der Mitte
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der Lobi optici sitzt die Zirbel (y.) als ein ziemlich starkes, rundes, blutrei-

ches Knôpfchen oben auf (I. §. 55.). Die Hôhle der Lobi optici rauss wohl

sehr unvollkommen ausgebildet sein. Lobi olfaotorii (n,) schmal, lang, hin-

ten breiter als vorn. Tubera olfactoria (p.) klein, fast nur Anschwellungen

des Gentralendes vom Riechnerven. Lobi inferiores (Fig. 8, h.) sehr breit,

hinter ibnen das verlàngerte Mark eingeschnùrt und hinterwàrts mit einem

Markblatt bedeckt (A-) welches der Saccus vasculosus zu sein scheint (I. §.

28.). Die Hypophysis (i.) ein kleines Knôpfchen, aber sehr gefàssreich. Der

Opticus (Fig. 8, 2.) geht gerade vorwârts, hat mit den untern Lappen Zu-

sammenhang und schien sich nicht zu kreuzen (I. §. 99).

Fia;. 6. Die Ccntralnervenorgane von oben in natùrlicher Grosse.

„ % 7. Die Lobi optici nach vorn geschoben, damit die Bindearme (e\)

des Cerebellums sichlbar werden.

„ 8. Die Gentralnervenorgane von unten mit dem JS. opticus.

„ 9. Ein Theil des Rùckenmarks aus der Gegend der Brust.

In Muraena conger sind die untern Lappen sehr gross und die Tu-

bera olfactoria scheinen mehr entwickelt zu sein. Bei den Muraena - Arten

•st freilich der Mitteldarm unvollkommen, kurz, fast gerade, wenig gewun-

den, aber die Speiserôhre ist lang, der Magensack sehr lang, fleischig, es

ist eine wirkliche Bauohspeicheldriise vorhanden, die Leber gross, zwei-

lappig, die Schwimmblase und die Respirationsorgane sind sehr vollstiindig

ausnebildet.JD V

S. 65.

Zu der Abtheilung dieser Ordnung, wo die hintern Centralnervenorgane

eine monstrôse Entwicklung zeigen, wobei die vordern und obern in der

Bildung zuriickstehen, ist noch Cobitis fossilis zu stellen, obgleich der Darm-

canal sehr im Nachtheil ist und sich nur durch einen sehr muskulôsen Ma-

gen hôher potenzirt. Es geht daraus hervor, dass der Parallelismus zwi-
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schen centralen Nervenorganen und bildenden heterogenen Organen . den

ich ïï. §§. 28 — 36 aufzustellen versucht habe, nur ideell zu nehmen ist,

worauf ich auch mehrmals schon hingewiesen habe (z« B. II, §. 31).

Cobilis fossilis. Tafel XI. Fig. 1—6.

Centra lnervenorgane. Da ich diesen Fiscb zu verschiedenen Jah-

reszeiten, einmal am 4. Dec. (Fig. 3.), dann am 28. Juli (Fig. k.) unter-

sucht habe, fand ich zu beiden Zeiten ein so verschiedenes Verhalten der

Centralnervenorgane, dass ich anfangs in der Deutung derselben irre wurde,

doch wurde mir dieselbe klar, als ich die letzte Untersuchung bei voll-

kommnerer Beschaffenheit dieser Theile (Fig. k.) gemacht hatte. Im Win-

ter habe ich mehrere Exemplare zur Vergleichung gehabt, kann mich also

in der Darstellung nicht getàuscht haben. Das Rùckenmark, welches ich

bis in die Mitte des Leibes verfolgt habe (a.) hat eine starke obère und

untere Spalte und neben derselben Mittelleisten. An den obern Mittellei-

sten fand ich uberall, wo das hintere Gentralende der Rùckenmarksnerven

aufgesessen haben musste (nur von einem Paar konnte ich diess Gentral-

ende noch zu sehen bekommen, die ùbrigen rissen aile beim Aufbrechen

der Dornfortsàtze und Wirbelbôgen ab) ein flaches Hùgelchen. Das Rùcken-

mark und die Medulla oblongala waren mit einer zarten, dùnnen, schwarz-

punktirten Gallerhaut bekleidet, wurde dièse abgezogen, so zeigte sich das

Rùckenmark sehr weiss. Wo das Rùckenmark in die Medulla oblongata

ùbergeht, macht es eine merkliche Nackenbiegung (Fig. 6*.). Die Strick-

kôrper schwellen zu ausserordentlich starken, nach innen zusammengefalte-

ten Vaguslappen (Fig. 3, k, c.) an, zwischen welchen der Ventriculus quar-

tus (/.) dreieckig zu Tage kommt. Beide Lobi Vagi waren durch eine

quere Markleiste (c
1
.) vorn verbunden und vor dieser befand sich ein rund-

licher, mehr breiter als langer Markkôrper, vorn etwas eingekerbt (Fig. 4,

d.), den ich fur den Lobus Trigeniini halte; er war so entwickelt nur in

Aem Fisch, welchen ich zuletzt untersuchte, in dem im Winter zerglieder-

Mém. des sav. êtrang, T. V. 71
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ten war ef abgeplattet, nur auf eine Markleiste reducirt (Fig. 3, d.). Der

dreigetheilte Nerv schickt nach hinten seine Centralenden bis zu diesem

Kôrper, der Spuren von Gedoppeltheit an sich tragt, also wohl aus zwei

Trigeminuslappen zusammengeschmolzen ist. Der Trigeminus selbst (5.)

ist sehr stark, schwillt nach hinten lânglicht an und trâgt wesentlich zur

Breite dièses Theils vom verlângerten Mark bei. Der Vagus (10.) begibt

sich zu seinen Lappen jederseits in \ielen Faserbùndeln. Von der Stelle

an, wo man das hinterste Centralende des Trigeminus sieht, erblickt man

einen Nerven, der einen entgegengesetzten Verlauf nach hinten einschlàgt und

sich zum Vagus begiebt (Fig. k, 9.). Ich halte diesen fur den Glossopha-

ryngeus. Vor dem Lobus Trigemini war der Hirnstamm eine kleine Strecke

ganz frei von aller Belegung mit ganglienartigen Anschwellungen (Fig. k,

è 2
.), doch war dièse freie Stelle nur bei dem mehr entwickelten (gleichsam

gedehnten und gedrungenen) Zustande der Centralorgane an dem im Som-

mer zergliederten Exemplar erkennbar, bei dem im Winter untersuchten

Exemplar waren die Gânglien viel zu sehr an einander gedrângt, als dass

zwischen ihnen vom Hirnstamm etwas frei bleiben konnte. Weiter nach

vorn befand sich das Cerebellum (Fig. k, e.), fast kugelrund, sehr hoch ge-

wôlbt, so dass es die andern Organe ùberragte, es ist das grosste der Cen-

tralorgane, enthàlt eine Hohle und unter demselben geht die Fortsetzung

des Ventriculus quartus nach vorn. So entwickelt und gesondert war das

kleine Hirn aber nur in dem im Sommer untersuchten Wetterfisch, in dem,

welcher mir im Winter zu Gebote stand (Fig. 3, e.) war dieser Kôrper

nicht nur nach hinten mit dem Lobus Trigemini zusammen geschoben, son-

dern auch nach vorn mit den Lobi optici fast verschmolzen. Die Lobi op-

tici (m.) erschienen in dem vollkommnen Zustande (Fig. h.) als zwei rund-

liche Kôrper, jeder etwas kleiner als das Cerebellum. Ihre oberste Mark-

lage Hess sich in der Mitte auseinander schieben (Fig. 5.) und dann er-

schienen auf dem Boden des in ihnen enthaltenen Ventriculus communis
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zwei stark gewôîbte, hohe Markknôpfe (x.), verhàltnissmâssig grosser als in

irgend eihera andern Fisch, sie schienen, auf dièse Weise bloss gelegt,

nichts weiter zu sein, als Fortsetzungen des kleinen Gehirns, und ich ver-

muthe, dass sie in dem ira Winter gefundenen Fisch, ohne kùnstliche Ver-

letzung dadurch von selbst zu Tage gekommen waren, dass das Dach des

Veniricidus communis, oder die obère Marklage der Lobi optici sich nach

vorn zurùckgezogen hatte (Fig. 3, #.). Auf dem Boden der Hôhle der

Sehlappen war vorn in der Mittellinie ein blindes Loch (Fig. 5, u.). Von

Seitenwùlsten und einer Scheidewand war nichts zu crkennen, zum Beweise

dass die Lobi optici sehr rudimentàr gebildet sind. Die Lobi olfactorii (n.)

waren im Winterexemplar kolbenfôrmig, im Sommerexemplar mehr oval,

in beiden von besonderer, durchsichtiger, fast gallertartiger Beschaflfenheit,

so~dass sie beinah der Gallertlage auf dem Rùckenmark glichen, welches

ebenfalls einen sehr unvollkommnen Grad von Ausbildung dieser Theile

andeutet Unter ihnen gingen die sehr dùnnen Riechnerven (1.) aneinan-

der liegend nach vorn. Unten ara verlângerten Mark waren die untern

Pyramiden (Fig. 6, p.) sehr ausgepràgt. Lobi inferiores {h.) und Hypo-

physis (i.) klein; von der Spitze der Letztern begab sich ein Faden nach

unten zwischen die Augenmuskeln; die Hypop/iysis ist zapfenfôrmig, anlie-

gend, ungestielt.

Assimilation»organe. Schlunddarm (Fig. 2, A.) sehr kurz, weit.

Magen (B.) nach der Lange des Korpers gelegen, sehr muskulbs und ziem-

lich weit, aber weder durch Klappen, noch durch einen Blindsack vom

ùbrigen Darmcanal geschieden; auch gibt es keine Pylorusanhhnge; seine

innere Haut ist drùsig. Der Mitteldarm (F.) macht keine Umbiegung, son-

dern schlàngelt sich nur schwach seitwàrls (Fig. 2.), erscheint auch wohl

zuweilen ganz gerade (Fig. 1.). Nach dem After hin wird er allraahlig

enger, ohne dass man eine Àbtheilung als Afterdarm unterscheiden kann.

Leber (/.) dunkelroth, zweilappig, der grôssere Lappen (f
1

) rechts, der
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kleinere (/**) links, jeder mit einem Làppchen versehen. Die Gallenblase

(Fig. i, K.) stand aus einer Grube der Leber nach hinten rund gewblbt

hervor, war gross und sebr dunkel. Eine Milz habe ich nicbt gefunden. Nie-

ren (Fig. i, N.) dunkelroth, lang, den Wirbelkôrpern seitwàrts anliegend,

bis zu den Knorpelkapseln reichend. Die Scbwimmblase ist sehr zarthàu-

tig, klein, aber von Knorpelkapseln (Fig. 1 , M.) umschlossen, welche zellig

gebaut sind., einige Wirbel hinter der MeduUa oblongata den Wirbelkôrpern

fest ansitzen und nach aussen geôffnet sind. Die Eierstôcke (P.) gross,

sîark, durch bedeutende Blutgefâsse mit der Leber und dem Darmcanal in

Verbindung stehend.

Fig. 1. Unterleibsorgane mit der Scbwimmblase in natùrlicher Grosse.

,', 2. Der Darmcanal besonders abgebildet.

„ 3. Centralnervenorgane vergrôssert, von oben, an dem im Winter

untersuchten Exemplar.

„ k. Dieselben an dem im Sommer untersuchten.

„ 5. Der Venlriculus communis geôffnet»

, } 6. Centralnervenorgane von unten.

C. Fische mit geringer Entwicklung aller Centralnerven-

organe und entsprechender Mangelhaftigkeit der Assimi-

lafionsorgane.

S. 66.

Vor ailen andern gehôrt hierher der Amphioxus lanceolalus Yanv

(Branchiostoma lubricum Costa), der 'wenn er auch gerade nicht wie C.

Vogt 1

) behaupiet, ohne Kopf, ohne Schadelknochen, ohne Gehirn und ohne

Sinnesorgane ist, doch wenigstens dièse Theile in einem bisher an Wir-

belthieren noch nicht beaobchteten Grade von Unyollkommenheit besitzt
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und so fast unter die Wùrmer herabsinkt. Die Chorda dorsalis reicht bis

in die vorderste Spitze der Schnauze urid etwas hinter diesem Ende ist

auch die etwas abgestumpfte 2
) Extremitât des Rùckenmarks, welches keine

Anschwellungen zeigt, die man fur Lobi optici, Cerebellum, Lobi olfactorii

etc. halten kônnte. Von Nerven sind nur der Opticus und Andeutungen

vom Olfaclorius und Trigeminus vorhanden. Der Amphioxus hat ein trich-

terformiges Geruchsorgan, eine Andeutung vom Auge, aber kein Gehôror-

gan *). Der Magen, die Leber, Zunge und Kiefer fehlen; der Darm ist

ganz gerade; keine Kiemenôffpungen; die Kiemenbôble reicht bis in die

Hâlfte des Kôrpers, ohne andere Abtheilungen als die Kiemenrippchen, wel-

che einer Federfahne gleichen *).

Myxine. Das Cerebellum fehlt; Bypophysis und untere Lappen klein^

aile iïbrigen Gentralnervenorgane scheinen nur Anschwellungen des verlàn-

gerten Mai'ks selbst zu sein, welches noch am stàrksten ausgebildet ist..

Die kte Hôhle liegt offen zu Tage; Lobi optici [nnd olfactorii sind in eine

Masse verschmolzen, man erkennt keine Commissuren. Eben so wenig sind

die Assimilationsorgane gesondert, ein Magen ist nicht zu erkennen, der

Darm gerade, ohne Windungen. Keine Schwimmblase. Auch in den Sin-

nesorganen thut sich die niedrige Bildungsstufe durch den Mangel der Au-

gen kund.

Die Syngnathen zâhle ich auch in dièse Abtheilung. Zwar sind die

Lobi optici ziemlich gross, aber innerlich wenig ausgebildet; an den be-

tràchtlicheren Lobi inferiores ist die Durchlocherung ein Zeichen der Ab-

normitàt, hinter ihnen sind noch Corpora cordiformia vorhanden; Cerebel-

lum und Lobi olfactorii sind sehr unvollkommen. Der Magen ist kaum

angedeutet, keine Pfortneranhànge, die Leber klein; der Darm scheint al-

lein die Verdauung zu vollbringen, ist wenig gewunden, aber durch Klap-

pen abgetheilt.
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l
) Agassiz hist. nat. des poissons. I, 124. — *) Kôlliker ia Mûller's Arch»T 1843, I.

S. 32 — 35. (Das Ende ist nicht spits zulaufend). — ») Kôlliker ebcnd. — 4
) Mûl-

ler's Arch. 1840. VI. p- CLXXV

S- 67.

Ammocoeles ruber. Tafel XV. Fig. I — 9.

Diess Thierchen, das ein Knorpelfiscli ist mit festsitzenden Kiemen und

7 Kiemenlôchern, und welches ich (Fig. 1.) ganz abgebildet habe, unter-

scheidet sich sehr von Petromyzon und Ammocoetes branchialis durcli die

Verborgenheit der Augen, die mit der allgemeinen Haut uberzogen sind

und wohl nur in sehr unvollkommenes Sehen gestatten, durch die Abwe-

senheit einer Rûckenflosse, durch die ganz verschiedene Besehaffenheit des

Mauls, das nieht kreisfôrmig und zum Saugen bestimmt, sondern mit einer

lappigen, grossen Oberlippe versehen und zum Graben eingeriehtet ist und

besonders durch die verschiedene Bildung der Gentralnerven- und Assimi-

lationsorgane. Es kommt in Livland im Sande der Aal sehr hàufig vor.

Man findet es abgebildet in Bertuch's Bilderbuch ') und nàher beschrieben

ist es in FunkeV) ausfùhrlichem Text dazu. Obgleich es hier zu Lande

nicht so roth ist, wie es in jenem Werke dargestellt worden, sondern am

Rùcken olivenfarbig, am Bauch nur blasser und nur die Kiemengegend und

die Schwanzflosse roth sind, obgleich ferncr gesagt wird, dass es am Aus-

fluss der Seine gefunden wird, so stehe ich doch nicht an, es fur Ammo-
coetes ruber anzuerkennen. Aile andern Kennzeichen passen darauf, die

Kiemen stehen nàher am Maul, wie bei den Pricken, es spritzt nicht^ wie

Ammocoeles branchialis thut, es hat keine Bartfasern, bei Ammocoetes bran-

chialis sind die Augen sichtbar, er wird grôsser, hat eine Rûckenflosse und

ein rundes Maul.

Centralnervenorgane. Aile, nicht allein das Rùckenmark, sondern

auch die Kopfganglien sind von einer schwarzen Pia mater, die sehr zellig

und weich ist, eingehùllt. Eine Dura mater habe ich nicht erkannt, eben
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so wenig eine Arachrwidea; von oben fehlt aucb. eine Knorpelhùlle. Das

Rùckenmark (Fig. h, a.) verschmàlert sich nach der Kiemengegend hin et-

was (a
1
.) und schwillt dann màssig zum verlàngerten Mark (è.) an. Aile

Nervencentra haben ein graulichtes, opalisirendes, sehr weiches, gallertarti-

ges Mark, doch habe ich im verlàngerten Mark deutlich weisse Lângsfasern

unterschieden (I. §. 10.). Was die Gestaltung derselben anlangt, so kann

ich sie nicht von allen genau angeben, so viel geht aber mit Gewissheit

hervor, dass die meisten sehr unvollkommen gebildet sind. Weil die Ner-

vencentra so weich, nur von einer dùnnen Muskellage und der allgemeinen

Haut sehr eng und fast ununterscheidbar umschlossen sind, so hait es bei

der Kleinheit des Thieres sehr schwer, die Ganglien bloss zu legen ohne

sie zu zerreissen. In mehreren Sectionén erschienen sie mir verschieden,

die Hauptverschiedenheiten habe ich Fig. k und 5 dargestellt. Fig. k war

das Cerebellum (e.) kurz, breit, hinten stumpf zugespitzt, oben mit 2 schrà-

gen Linien bezeichnet, in Fig. 5 war es schmal, lang, mit einer schwachen

Mittelfurche àusser jenen Linien, den iten Ventrikel ganz verdeckend, es

schien von den Gehôrblasen seitlich znsammengepresst zu sein und stand

nach der Rùckenflâche sehr hervor. Die Lobi optici (m.) sind mit einan-

der verschmolzen, Fig. 4 sehr breit, ohne Mittelfurche, Fig. 5 schmal mit

einer Andeutung von Trennung. In allen Exemplaren fand ich einen weis-

sen kleinen, scheibenfôrmigen Kôrper (j.) der am vordern Ende der Lobi

optici in der Mitte aufsitzt, doch war in manchen Exemplaren (Fig. 4.)

dièses vordere Ende der Lobi optici nicht unterscheidbar von den Lobi ol-

factorii (n.), welche in Fig. 5 als kleine, fast runde Kugeln vorn sichtbar

sind. Fig. 5
a habe ich die Augen und Ohrenblasen daneben gestellt; da

jene fast ganz vorn am Kopf befindlich sind, nehmlich an der àussern Seite

der kleinen, lanzettfôrmigen schwarzen Flecken, welche oben mit ihren

Spitzen das einzige Nasenloch einschliessen, so erhellt, dass fur die Lobi ol-

factorii, nur âusserst wenig mehr Raum bleibt. Von der untern Flàche
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der Nervenorgane habe ich nur Folgendes erkannt (sie bloss zu legen ver-

mochte ich nicht ohne Zerreissung) : die Knorpelrohre auf welcher die Cen-

tralmassen liegen, theilt sich nach vorn in 2 Arme (Fig. 6, .*.) welche hin-

ter dem Maul am Gaumen, entsprechend der Augengegend, zusammenkom-

men und eine Schlinge bilden. In dieser Scblinge sieht man ein starkes,

rundliches Nervenorgan (i.) durch die Gaumenhaut durchschimmern , wel-

ehes nur die Lobi inferiores oder die Hypophyses sein karih. — Da die

Blosslegung der Centralnervenorgane an mehreren Exemplaren so ungenù-

gende Auskunft gab, so machte ich mehrere Querdurchschnitte der vordern

Hàlfte des Leibes, Fig. 7, unmittelbar vor den Augen, Fig. 8 im ersten

Kiemenloch, Fig. 9. hinter dem 3ten Kiemenloch. Fig. 7. sieht man unter

der Haut- und Muskellage das weisse, scheibenfôrmige Kôrperchen (j.) in

einer Vertiefung der beiden verschmolzenen Lobi optici, dièse Lobi gehen

unten in einen Vorsprung aus, zur Seite sind die Augen und unter diesen

sah ich jederseits einen durchgeschnittenen starken, plalten Nervenstrang

(5.), welcher nichts anderes sein konnte, als der Trigeminus. An dieser

Stelle des Durchschnittes war keine Hohle zu erkennen. In Fig. 8 ist die

Trennung geschehen zwischen Cerebellitm und Lobi optici; aus dem vordern

abgeschnittenen Stiick drang eine Nervenblase hervor, welches mir die ver-

einigten Sehlappen mit dem in ihnen enthaltenen Ventriculus commuais zu

^ein schienen; in dieser Gegend ist die Knorpelrohre schon stàrker als das

Centralorgan, die Kiemenbôgen (T.) laufen seitlich herab. In dem Durch-

schnitt Fig. 9. ist das Rutkenmark (a.) noch viel kleiner gcgen die Knor-

pelrohre.

Assimilationsorgane. Das Maul in der Mitte wie gespalten, mit 2

seitlichen Lippen, welche durch die Willkùhr des Thieres mannigfaltig ge-

staltet werden kônnen. Keine Zàhne, aber faserige Auslàufer am Gaumen

(Fig. 6, §.). Der Schlunddarm (Fig. 2, 3, A.) unterschcidet sich sehr auf-

fallend vom Magendarin; jener ist eng, weisslicht, rohrenartig. Hinter dem
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Herzen erweitert sich das Darmrohr mit einemmal und der Schlunddarm

senkt sich in dièse Erweiterung also ein, dass letztere wulstig ùber demsel-

ben herùber ragt Der Magen (B.) charakterisirt sich dadurch, dass er

dickhâutig, roth und etwas weiter als der Anfang des Mitteldarms ist. In

der Richtung weicht er aber nicht ab. Kein Blindsack, keine Pfôrtneran-

hânge. Der ganze Darmcanal ist gerade, obne Windungen, nach der Mitle

hin ein wenig weiter, nach dem Afterende ein wenig enger, er ist dùnn-

hàutiger und so roth als der Magen. Von der Hâlfte des Darmcanals an

verlaufen zu jeder Seite desselben rothe, schmale, verhàltnismàssig lange

Kôrper (N.), die mit dem Darm verwachsen sind, wahrscheinlich die Nieren.

Die Leber ist einlappig, mit dem Magen an einer kleiner Stelle verwach-

sen. Keine Gallenblase, keine Schwimmblase, keine Milz. In einem unter-

suchten Exemplar fùllte der Eierstock fast die ganze Bauchhôhle aus und der

ganze Darm war von der Dicke eines Zwirnsfadens.

l
) Bertuch's Bilderbuch X. Fische Tafel LVII. Fig. 1, a. b. c. — 2) L'Ph. Funke aus-

fùhrl. Text zu Bertuch's Bildb. 13. Weimar 1821. XIX. S. 45 — 46.

Aeussere Gestalt des Ammocoeles ruber.

Darmcanal, Leber und Nieren in natùrlicher Grosse.

Darmcanal und Nieren etwas vergrôssert.

Die Gentralnervenorgane von oben, stark vergrôssert.

„ 5. a, 5 b Dieselben Theile in einem andern Exemplar.

„ 6. Das obère Gaumengewôlbe von unten gesehen> mit durch-

schimmernden Nervenorgan von der Basis cerebri.

„ 7. 8. 9. Drei Querdurchschnitte durch die Wirbelsàule und das

Rùckenmark.

§. 68.

Be lotie longirostis ist dieser Àbtheilung anhôrig.

Das Rùckenmark schwillt in jedem Wirbelbein etwas an und an dieser

Stelle sitzt das hintere Gentralende der Rùckenmarksnerven als ein unge-

Mém. des sav. ètrans. T. F. 72

Fig. 1.

» 2.

>> 3.

>i k.
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stielter Knoten auf. In der Geçend der Brustflossen ist der sanze Strang

etwas dicker, verchmàlert sich nach vorn noch etwas, um alsdann in die

stàrkste Anschwellung, in das verlàngerte Mark ùberzugehen, welehes unten

eine fast gallertartige, durchsichtige Beschaffenheit hat und sich etwas nach

unten biegt. Eine sehr dicke, sehr gefàssreiche, £mïg-gallertartige Masse

bedeckt aile Centralorgane des Nervensystems, ohen reichlicher als unten.

Das Cerebe/lum deckt die k-te Hohle, ist oval, solid. Die Lobi optici sind

das grôsste Organ, aber hinten in der Mittellinie verwachsen und in ihrer

Hohle zeigt sich die Mangelhaftigkeit der Bildung durch das Fehlen der

lànglichten Seitenwùlste. Die Scheidewand schwillt hinten jederseits zu einem

lànglichtem Knôpfchen an. Die Lobi inferiores sind sehr klein, die Hypo-

physis nach Verhàltniss grôsser. Die Loin olfactorii klein, beide mit einander

verwachsen. Keine Tubera oljhctoria.

Es giebt zwichen Magen und Darm keine Abgrenzung, keine Pfôrtner-

anhânge, keinen Blindsack, der Mitteldarm macht keine Windung, sondern

geht gerade bis zum Afterdarm, der aber durch eine starke Kreisklappe und

betràchliche Erweiterung vom Mitteldarm unterschieden ist.

Àuch Cepola muss in dièse Abtheilung kommen. Es sind hier (Taenia)

die Lobi optici zwar gross und ausgebildet, aber das Cerebellum sehr klein,

desgleichen die Lobi oljactorii, keine Tubera olfactoria. Die untern Lappen

sind lànglicht, schmal, hinter ihnen noch ein Lappenpaar. Die ausserordent-

liche Kùrze der Bauchhôhle, welche bei einer betrâchlichen Lange des Fis-

ches, kaum langer als der Kopf ist, lasst auf sehr unvollkommene Assimi-

lationsorgane schliessen.

III. Ordnung. Unter dem Typus sich erhebende Fische.

S. 69.

In dieser Ordnung ist ebenfalls die harmonische Entwicklung nach dem

Fischtypus gestôrt; statt aber dass die Bildung sich in der 2ten Ordnung den
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unter den Fischen stehenden Thieren zuwandte und die hintern und untern

Centralnervenorgane paedominirten, oder nur dann herabsanken, wenn auch

die vordern und obern sehr tief standen, wobei die Assimilationsorgane sich

arialog den hintern und xmtern Gentralnervenorganen verhielten, so nâhert

sich in dieser 3ten Ordnung das Fischgeschlecht den hôhern Thieren. Es

herrschen die vordern und obern Centralnervenorgane vor, und sinken auch

die hintern und untern lierai), so ist es nur, weil jene so sehr hervorragen.

Dabei sind die Assimilationsorgane entweder in irgend einer Art vollkom-

men ausgebildet oder sie vermôgen nicht gleichen Schritt zu halten und

bleiben in der Bildung zuriick; die Generationsorgane sind in der Regel

weit vollkommener als in d<'n beiden ersten Ordnungen. Man kann dièse

Ordnung in zwei Abtheilungen bringen:

r>"

A. Fische, die noch den Musterfischen nàher stehen, wo bei grôsserer

Ausbildung der hôhern Sphàere iin Leiblichen und Geistigen, doch die nie-

dere noch nicht tiefer herabsinkt, und

B. Fische, die sich von den Musterfischen dadurch entfernen, dass die

vordern Centralnervenorgane unverhâltnissmàssig und wohl gar monstrôs aus-

gebildet, die das Fischgeschlecht aber besonders charakterisirenden Central-

nervenorgane, nehmlich die Lobi optici, verkùmmert sind.

Dièse Ordnung nâhert sich noch in viel hoherem Grade den Amphibien,

als die zweite den Insekten und Wùrmern, ja es finden solclie Analogien

statt, dass man zweifelhaft wird, in welche Classe man die Thiere einrei-

hen soll. Auch an die Vôgel und Mammalien streift dièse Ordnung ziem-

lich nahe und vielleicht wâren manche von den Cetaceen mit grôsserem

Recht zu den Fischen, als zu den Quadrupeden zu zàhlen.
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A. Fische, in denen die vordern und obern Centralner-

venorgane vorherrschend ausgebildet, die hintern und un-

tern aber noch nicht verkùmmert und die Assimilations-

organe in irgend einer Weise vollkommen sind.

S- 70.

Lota vulgaris. Tafel XII. Fig. 1 — 10.

Gentralnervenorgane. Ara Rùckenmark (Fig. 5. a.) sind die hin-

tern Mittelleisten (a*) deutlicb zu erkennen und die Gentralenden der Rù-

ckenmarksnerven zerfallen in obère (H 2
.) und untere [ih

1

.), von denen

letztere auch ein Anschwellung haben. Die Fasern der bintern Gentralenden

breiten sicb sowohl nacb vorn als nacb hinten aus (H 2
.). Es giebt hier

auf dem Boden der vierten Hôble (Fig. 8. f.) eine doppelpaarige Erhaben-

heit (c.) welche ich fur Vaguslappen nehme, und die Striekkôrper schwellen

zu starken Trigeminuslappen [d.) an. Das Cerebellum (e.) ist gross, lang,

zungenfôrmigj solid, verdeckt die kte Hôhle und bat kurze , knopffôrmige

Seitenarme (Fig. 9. e
2
), Nach vorn schikt es einen kurzen Fortsatz (Binde-

arm) aus (Fig. 8. x,), der in die Scbeidewand der Hôhle der Sehlappen iiber-

geht. Lobi optici (m.) sind deutlicb, weit kleiner als das Cerebellum, aber

auch kleiner als die Lobi olfactorii. In ihrer Hohle ist eine starke, dicke

Seitenwulst (Fig. 8. v.) die mit der Spitze nach hinten und innen sieht,

unter derselben eine starke Ausstralung von Markfasern. Die Scheidewand

der Hôhle bildet da, wo sie mit den Bindearmen zusammentrifft, starke

knopffôrmige Globuli {x.) die hinten breiter, vorn spitzer sind; vorn geht die

Hôhle in ein blindes Loch (u.) ùber und communicirt von beiden Seiten.

Neben den Lobi optici starke Knoten des Trigeminus (Fig. 6, s. I. §. 9^.).

Die Lobi olfactorii (n.) sehr stark, grôsser als die optici, hinten gleich. einer

Windung eingekerbt, am innern Rande mit einer Markleiste versehen (Fig.

7, u 1
.), die vorn in eine Spitze zusammenkommt und hinten mit der Zir-



Anaiomie und Physiologie des Fisch- Nervensystems. 575

bel (y.) sich verbindet. Die vordere Spitze (Fig. 6, o.) nimmt sich fast wie

verschlmolzene Tubera olfactoria aus (f. §. 57, 63, 101.). Unter ihr verlau-

fen die schmalen Rieehnerven (1.) aneinander liegend nach vorn. Die Lobi

inferiores (Fig. 10, h.) sind gross, nierenfôrmig, baben zwichen ihren hin-

tern Enden einen starken, sebr gefàssreichen Saccus vasculosus (k.), mehr

nach vorn zwischen sich die aufsitzende, zwiebelfôrmige, rothe, feste, an der

Spitze in einen Faden ubergehcnde Hypophysis (i.). Das verlàngerte Mark (b.)

ist stark und liât breite, untere Pyramiden (p.), so wie ziemlich starke, vorn

zugespitzte und zwichen das hintere Paar der Vaguslappen eindringende

obère Pyramiden (Fig. 8, r.).

Assimilationsorgane. Der Schlunddarm (Fig. 2, A.) ist kurz, weit,

dickhàutig, nach den Magen zu etwas verengert und hat inwendig starke

Làngsfiilten, wekhe sich an der Cardia seitwàrts biegen und eine vollkom-

mene Ringklappe bilden, Der Magen (B.) sehr gross, mit einem ungeheuren

Blindsack (B
2
.), die innere Haut sammtartig. Am Pfortnertheil (B 3

) eine

viel dickere und stàrkere Ringklappe, starke Liingsfalten, die Wânde dicker.

Am Pylorus (C
l
.) sitzen 5 starke Pylorusfortsâtze, deren jeder sich in vie-

le Aeste und Zvveige (Z>.) theilt , so dass im Ganzen in dem von mir un-

tersuchtem Exemplar 38 zu zâhlen waren. Sie sind, sobald sie zu Zweigen

geworden, von gleicher Weite, lang, fingei'fôrmig, umgeben den Darm nicht

gleichmàssig. Da wo sie sich einmùnden, ist die innere Haut des Darms sehr

kôrnig, drùsig. Nach J. Muller 1 hat Lota auch ein wahres drùsiges Pan-

kreas, dessen Ausfuhrungsghnge sich mit dem Ductus choledoehus in den

Darm einmùnden. In andern Fischen, die mit drùsigem Pankreas versorgt

sind, vermisst man die Appendices pyloricae. Der Mitteldarm (Fig. 1, jF.)

macht drei starke Biegungen, ist sehr lang, an den Pylorusanhàngen am

weitesten, wird enger, dann wo die Milz (L 1

.) ist weiter, hierauf wieder

schmal. Vor dem Afterdarm ist er am schmalsten (F 3
.); dieser (G'.) durch

eine deutliche Ringklappe vom Mitteldarm gescbieden, sehr kurz, muskulôs»
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aber nicht sehr dickhâutig. Das Bauchfell ist silberglânzend, schwarz punk-

tirt. Das Mesenterium vollstàndig, durchsichtig, sehr gefiissi'eich. Leber

(Fig. 1, /.) hellgelbrôthlich
,
gross, breit, in der linken Seite mit zwei lan-

gen Zipfeln am weitesten, in der recbten mit einem Zipfel nicht so weit

nach hinten sieh erstreckend. Gallenblase (Fig. 2, K.) oblong, rôthlich,

weit von der Leber abstehend. Milz (L.) sehr klein, tief nach hinten ge-

legen. Die Schwimmblase (Fig. 3.) vorn am breitesten , zweihôrnig, in der

Mitte schmaler, hinten wieder breiter, an beiden Seiten gezàhnt. Ihre innere

Schleimhaut liess sich ganz ohne zu zerreissen von der nbrôsen Haut ab-

ziehen. Die TSiere bildet hinter der Schwimmblase einën ungetheilten, rund-

lichen , bràunlichrothen, in der Mittellinie befindlichen Kbrper, der noch

hinter den After reicht, vorn aber zwei schmale Fortsàtze, einen zu jeder

Seite der Wirbelkôrper abschickt. Hoden (Fig. I, Q.) weiss, der rechte mon-

stres gross, der linke verkùmmert; aus jeder Mitte geht ein starkes Blutge

fàss (Q
1
.) nach der vordern Flâche der Schwimmblase. Das Herz (Fig. k.\

stark; die Kammer (U l

.) hat oben eine Andeutung von Quertheilung (U2
),

die Vorkammer (U 3
) seitwàrts fast dreieckig. Harnblase klein, drùsig.

1) Milliers Arch. 1840. I. 132. Anra.

Die Baucheingeweide in natùrlicher Lage und Grosse mit dem

monstrôsen rechten Hoden.

Magen und Pylorus-Anhânge.

Die Schwimmblase.

Das Herz.

Ein Theil des Ruckenmarks aus der Dorsalgegend mit den

Gentralenden seiner Nerven.

6. Centralnervenorgane mit dem Trigeminus von oben, in natùr-

licher Grosse.

7. Lobi olfactoriï mit der Zirbel, von oben, etwas vergrôssert.

8. Vergrôsserte Centralnervenorgane von oben. Vom kleinen

Fig. 1.

>> 2.

y> 3.

>> k.

>> 5.
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Hirn (e.) ist der ganze Zungentheil weggeschnitten und nur

der vordere Theil gelassen, so dass die kle Hôhle mit den

Vagus- und Trigeminuslappen frei Iiegt; zvvichen den Trige-

minuslappen bat die Hôhle eine Vertiefung. Lobi optici ge-

ôffnet; Lobi olfaclorii angedeutet.

ïig. 9 Die Gentralnervenorgane von der Seite, das Gentralende des

Trigeminus entfernt, damit der Acusticus (7.) erscheint.

,, 10. Dieselben Theile von unten, vergrbssert, mit den Aesten des

Trigeminus. Seitwàrts die Gehôrsàeke mit dem Nervenge-

flecht.

Die grossen Lobi olfaclorii, der ganze Habitus des Fisches, die andere

Besehaffenheit der Haut, der Rùckenflossen und der breite Kopf, forderten

es, dass man diesen Fiseh vom Genus Gadus trennte und ein eignes als

Lota aufstellte.

S- 71.

Jn Mullus surmulentus sind die Lobi optici bedeutend, Zirbel deutlich,

Cerebellum sehr vollstiindig, vor allen aber Lobi ol/actorii viellappig, gross.

Der Magen der Mullus- Arten ist klein, aber muskulôs, mit einem Blind-

sack; lange, ziemlich viele Pfôrtneranhànge; der Darm macht 3 Windungen,

ist aber dùnn und ohne Afterabtheilung; Leber klein, Milz gross.

Es gebbren in dièse Abtheilungen diejenigen Sparus - Arten, wo die

Lobi ol/actorii zu hirnartigen Windungen ausgebildet sind. Auch die andern

Gentralnervenorgane steben meist auf keiner niedrigen Stufe der Bildung.

Diejenigen Arten, wo die Lobi olfactor'd scbwach und unausgebildet sind,

mùssen zu den Musterfischen bin (H. §. 53.). Bei den Sparus- Arten ist

drr Magen sehr fleischig, mit einem ansehnlichen Blindsack und k betràcht-

lichen Pfôrtneranhàngen; Mitteldarm kurz mit 3 Windungen. Unter diesen

Fischen finden sich einige, die in psychischer Hinsicht hôher als viele an-
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dere stehen und es wâre wichtig, ob gerade hier auch die Lobi olfactorii

mehr ausgebildet und hirnàhnlicher sind.

Die Rochen- Arten zeichnen sich durch die Grosse der Lobi olfactorii

und die zuweilen ins Monstrôse gehende Bildung der Tubera olfactoria aus-

Das Cerebellum ist sehr gross, es giebt Lobi Vagi und Trigemini. Oer k-te

Ventrikel ist geràumig und breit, die untern Lobi und Hypophysis in den

meisten Arten sebr bedeutend; Lobi oplici in der Regel klein. Der Magen

ist gross und abgegrenzt, statt der Pylorusanhânge findet sich eine gelappte

Bauchspeicbeldrùse vor; der Mitteldarm mit einer bervorragenden Spiral-

klappe versehen. Die Leber gross, die Gallenblase ansebnlich.

Scorpaena bat mehrlappige, sehr ausgebildete L,obi olfactorii und sehr

grosse Lobi optici mit markirten innern Faltungen; das Cerebellum nicht

gross, wohl aber die Lobi inferiores. Dabei ist der Magen dickwandig,

hat Cardia, Blindsack und Pylorus mit 8 — 9 Pfôrtneranhângen; der Darm

macht einige Windungen.

Die Caranx- Arten baben sehr vollkommen ausgebildete Lobi oplici

mit markirten innern Faltungen und vor den Lobi olfactorii noch grosse

Tubera olfactoria; das Cerebellum ist zwar schmal, aber lang, zwischen die

Lobi optici reicbend, es giebt hier auch Lobi Vagi. In den Assimilationsorganen

finden sich, wie in den verwandten Scomber- Arten, ein fleischiger Magen

mit Blindsack, ausserordentlich zablreich verzweigte Pfôrtneranhànge, die in

Scomber mediterraneus drùsenartig werden und ein zwar wenig gewundener,

aber faltenreicber Darm. Bei diesen Fischen ist das Fleisch oft roth.

S. 72.

Lucioperca sandra. Tafel XIII. Fig. 1 — 6.

Gentralnervenorgane. Eine dicke Gallertlage bedeckt fast aile, auch

das Rùckenmark bis in die letzen Schwanzwirbel hinein. Das Rùckenmark

(Fig 3, a.) verschmâlert sich hinten zu einem ziemlich dunnen Faden, der
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im letzten Schwanzwirhel mit einem nach unten gerichteten Knôtchen von

der Grosse eines Mohnsamenkorns endigt. Das verlangerte Mark (b.) ist

anfangs bet : cïitl ch vcrdickt und stellt hier die Vagu^appen dar (c), ver-

sehmàlert sien aber h'nter ('em 4ten Ventrikel; dieser wird von einer

schwarzen, gefâssreichen Membran genau verschlossen; zieht man dièse ab, so

erscbeint hinter dem Venfriculus quartus ein flaches Hùgelchen (6
1
.); in der

MttteUinie und am hintern Winkel des Ventricului quartus bilden die Cen-

tralenden des Faciaks eine gedoppelte Erhabenheit (Fig. 3, 7. I, §. 91.);

noch weiter nach binten vereinigt sich ein fadenreiches Nervenpaar mit dem

verlângerten Mark (Fig. 3, 8.) welches wohl kein anderes sein kann als der

N. acusûcus. Die Strickkôrper sind ctwas faltig. Das Cerebellum (e.) bedeckt

die kte Hôhle gar nicht ganz, ist oval, flach, etwas grôsser aïs jeder ein-

zelne Lobus oplicus. Die Lobi optici (m.) rundlich, flach, die kleinsten Cen-

tralorgane. Die innern Faltungen habe ich nicht genau untersuchen kôn-

nen. Die Lobi olfactorii (n.) sind der massenreichste Tbeil der Gentralor-

gane, viellappig, fast gewunden, hirnâhnlich. Eigentliche Tubera olfactoria

fehlen, die Riechnerven (r.) schwellen aber nach der Gentralseite hin ziem-

lich an. Ein doppeltes Markknbpfchen (Fig. k, 5, a
1

-) liegt auf den Seh-

nerven auf (I. §. 98), Lobi inferiores (Fig. 6, h.) breit, nur wenig yon

den Sehlappen sietlich ùberragt, gekerbt, rôthlich. Die Hypophysis (i.) , sehr

gross, kurz gestielt, platt, von jeder Seite einen winklichten Vorsprung

bildend. vorn und hinten abgerundet.

Assimilationsorgane. Oesophagus (Fig. 2, A.) sehr dickhautig, kurz,

vorn etwas weiter als hinten, seine Scbleimhaut hat viele, fast gerade,

weisse Langsfalten. Magen (B.) durch eine Kreisklappe vom Schlunddarm

gesrhieden, in demselben 7 — 8 hervorragende, rothe, krause Langsfalten.

Der Magen bildet einen fast cylindrischen, gerade nach hinten gehenden,

hinten abgerundefen, bis 2 Zoll vor den After reichenden Blindsack (J5
1
).

Nicht weit von der Einmùndung des Schlunddarms geht der Pylorus (Fig.

Mèm. des sav, etrang T. V. 73
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2, B*.) ab, in welchen 6 lange, dicke Pfôrtneranhànge, (D i

J D1
, Dz

, D*,

Ds
, D6

. kranzartig mùnden. Sie sind ganz darmartig, stumpf zugespitzt, von

ungleicher Lange und Gapacitàt und etwas gewundenem Ansehen. Dùnne

Fettbânder belegen sie der Lange nach und unzâhlige Fàden des Netzes

heften sie an die benachbarten Theile. D'as Netz ist unterbrocben und

keine zusammenhàngende Membran, aber vollkommen und scbôn gebildet,

umschliesst aile Baucheingeweide und bildet nach hinten, auf der Schwimm-

blase, eine Art von Gekrôse, in welchem eine Menge Nerven und Gefàsse

verlaufen. Ein kurzer dicker Zwôlffingerdarm (E.) liegt quer und biegt

sieh fast im rechten Winkel zum Mitteldarm uni. Dieser (F.) verlâuft we-

nig gebogen nach hinten, macht eine starke Lmbiegung; nach vorn bis zum

vordern Theil der Milz, schlâgt sich dann nochmals, etwas enger werdend

zurùck, verlâuft fast gerade bis zum Afterdarm, von welchem er durch ei-

ne Einschniirung abgegrenzt ist. Der Afterdarm (G.) wird sehr fleischig

und erweitert sich trompetenartig. Die Leber (d ) ist sehr weich, hellgelb,

dreilappig, ihr grôsster und dickster Theil liegt in der rechten Seite, der

dùnnste in der linken, dieser geht in einen langen, fadenfôrmigen Auslàu-

fer (/*) ùber, welcher durch ein Band auf der Schwimmblase befestigt ist.

Gallenblase (K.) weiss, dickhàutig, ziemlich gross. Die Milz (L.) sehr gross,

ungefàhr halb so lang als der Magen, von mandelformiger Gestalt, dunkel-

roth, fast schwarz, sehr blutreich. Die Schwimmblase (M.) ungeheuer gross,

vorn in 2 Hôrner ausgehend, welche dickhâutiger sind, als der hintere

Theil. In der Hôhle habe ich keine Spur eines driisigen Kôrpers gefunden.

Hinter der Schwimmblase, mit derselben durch feine weiche Fasern ver-

bunden, sind die grossen, blutreichen INieren, welche seitwàrts sich in Zap-

fen verlàngern , die von mittlern und seitlichen Gruben der Wirbelbeine

aufgenommen werden. Dièse Gruben sind in der Mitte des Leibes am wei-

testen nnd hôren flacher werdend, nach dem Schwanz hin auf. Das Herz

(Fig. 1, U.) ist ausserordentlich muskulôs, dunkelroth, platt, seine Kammer
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sehr klein. Der Bulbus arteriosus (Us
.) fast eben so gross als das Herz

weiss, zwiebelfôrmig, inwendig mit einer sehr kraftigen Muskulatur verse-

hen. Die Vorkammer (V.) viel dunkler aïs das Herz, viellappig.

Fig. 1. Bauchoingeweide mit dem Herzen und der Schwimmblase in

natiirlicher Lage und Grosse.

„ 2. Baucheingeweide auseinander gezogen, um die Pfdrtneranhânge,

die Gallenblase, die Milz, den Verlauf des Darmcanals zu zei-

gen.

„ 3. Gentralnervenorgane von oben. An den Vaguslappen keine

Gallerte.

„ k. Cerebelhim und Lobi oplici von oben; Lobi olfactorii wegge-

nommen.

„ 5. Die Riechnerven ('.) mit den Riechlappen (n.) zurùckgeschla-

gen'um die Sehnervenkreuzung mit den Markknôpfchen zu

zeigen (n
1
.).

„ 6. Untere Flache der Gentralnervenorgane mit der Hypophysis.

$ 73.

Blennius viviparus. Tafel XIV. Fig. 1—10.

Gentralnervenorgane. Das Rùckenmark reicbt bis ins Ende des

Schwanzes und scbwillt, ehe es in den Faden ausgeht, leicht an. Die Gen-

tralenden der Rùckenmarksnerven legen sich in vagen Seitenlinien an das

Ruekenmark. Das verlangerte Mark (b.) sehr voluminôs. Der Venlriculus

quartus (Fig. 3, h, f.) sehr weit offen stehend , an seinem hintern Ende

erweitern sich die hintern Pyramiden (Fig. 4, u.) zu Blàttern, und vor die-

sen giebt es kenlenartige Anschwellungen (j*) und zwischen diesen letztern

noch 2 kleinere Hervorragungen (I. §. 19). Das Cerebellum (e.) gross,

mit grauen Seitenarmen (Fig. 3, e
2
). Die Lobi oplici (m), gross, in ihrer

Hôhle hinten k knopffôrmige, kleine Erhabenheiten, (Fig. 5, x J
.a;

2
.), das hin-
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tere Paar durch eine Comnussur verbunden , zu beiden Seiten die làng-

lichte Wulst (Fig. 5, v.) zwischcn deren vordtrn Enden eine Commissur

(I. §. 4-8, v
%
.). Das Substramen loborum opticorum (Fig. 6, 7, /.) ist sehr

deutlich. Lobi olfactorii (n.) sehr gross, gegen die oplici wenig nachste-

bend; wenn tnan ihre grosse Schale einbricht, so erscheint eine zwiebelfôr-

mige, gedoppelte Commissura interlobularis (Fig. 3, ri
1
. I. §. 60.). Tubera

olfactoria (o.) dick. Lobi inferiores (Fig. 7, 9, h.) von màssigem Umlange.

Hypophysis (i.) dem einzelnen Lobus inferior kaum nachstehend, binten ein

Saccus vasculosus (k.). Sehr masscnreieh ist der Trigeminus (s.)

Assimilationsorgane. Scblunddarm (Fig. 2, A.) kurz, deutlich vom

Magen zu unterscheiden. Magen (B.) weiss, klein, aber hart, fleischig, mit

einem sehr stumpfen Blindsack. Am breiten Pfôrtner (C.) eine Klappe und

Verengerung. Der Mitteldarm erweitert sichunmittelbar am Pfôrtner plôtzlich,

und, indem er sich ùber diesen von allen Seiten ùberlegt, nimmt er den-

selben wie in einem Kragen auf [Cl).). Es scheinen hier auch einige kurze

Pylorusanhànge zu sein, der grossen Zaï'theit der Theile wegen wurde

mir aber diess nicht ganz klar. Nach dieser Ausweitung verengert sich der

Mitteldarm (F.), wird, indem er sich zweimal umbiegt (F2
. F3

.) so ausser-

ordentlich weit, dass er einen wirklichen Dickdarm darstellt; dièse Partie

ist sehr dùnnhàutig und ganz durchsichtig. Ehe der Mitteldarm in den Af-

terdarm ubergeht, verengert er sich noch einmal (F*.). Er macht ûberhaupt

h Windungen. Der Afterdarm (G.) ist kurz, durch Làngsfasern vom Mit-

teldarm unterschieden, aber nicht durch eine Klappe getrennt. Die Leber

(/.) dunkelgelb, gross, zweilappig, der rechte Lappen viel tiefer herabrei-

chend und langer als der linke, welcher aber breiter ist. Gallenblase klein,

der Gallengang sebr weit. Milz klein. Ein sehr vollkommnes Netz.

Keine Schwimmblase. Nieren schmal, nur oben getheilt, eine einfache, grosse,

Harnblase. Hoden weiss.

Fig. 1. Erôffnete Bauchhôhle, in derselben die Baucheingeweide in
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natùrlieher Lage und Grosse. Bis zur punktirten Linie Hess

sich das Rùrkenmark als solider Strang verfolgen

Fig 2. Der ganze Darmcanal auseinander gezogen.

„ 3. Die Centralnervenorgane von oben.

„ k. Der Ventriculus quarlus besonders, etwas vergrôssert.

„ 5. Der Venlriculus loborum opticorum geôffnet.

„ 6. Gentralnervenorgane von der Seite mit dem Trigeminus.

„ 7. Dieselben; der Trigeminus entfernt, um die Lobi inferiores

und das Substramen loborum opticorum zu zeigen.

„ 8. Das Cerebellum von hinten aufgehoben, um dessen untere

Flàcbe sichtbar zu machen (I. §. 39.).

„ 9. Gentralnervenorgane von unten.

„ 10. Lobi olfuctorii und Tubera o'Jacf.oria von vorn aufgehoben

und nach hinten ziuùckgeschlagen., damit die Centralenden

des Olfaclorius (I. §. 101.) und die Kreuzung des Sehnerven

in die Augen fallen.

Bei diesem Fisch ist die J/np/u6ien-âhnlichkeit nicht nur in den Gen-

tralnervenorganen ersichtlich., indem die 4te Hôhle wie bei den Amphibien

von einem gefâssreichen, blattartigen Organ verdeckt ist (I. §. 2k, S. 30.)

und die bedeutende Grosse der Lobi oljactorii und der ganze Habitus aller

dieser Theile sich jener hohern Thierclasse annahert, sondern auch die

Respirationsorgane, der Mangel einer Schwimmblase, so wie der Magen und

Darmcanal. die mehr redits gelegene Leber, die geringe Grosse der Nieren,

die fehlende Schwanzflosse, und der Umstand, dass der Blennius lebende

Junge gebiert, eben so viele Beweise dafùr sind, dass die Fischbildung der

Amphibien-bïïdxing analoger geworden ist.

Die Gobius - Arten gehôren noch hierher. Bas Cerebellum ist schwach

ausgebildet, aber die Lobi optici nnd olfoctorii sehr vollkommen, letztere in

Windungen gestaltet. Der Magen ist kaum zu unterscheiden ; keine Pfôrt-

neranhânge, kein Blindsack, der Darm macht nur wenig Windungen.
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B. Fische, in denen die vordern und obern Centralner-

venorgane un verhàltnissmàssig , wohl gar monstros ausgebil-

det, die Lobi oplici aber verkùmmert, wobei die Assimila-

tion sorgang meist zurùck stehen.

S. 7i.

Vor allen gehoren hierher die Squalus- Arten, welrhe sich in manchen

Stiicken der Bildung der Cetaceen annàhern. Sie haben meist Lobi Vagi

und Trigemini und ein ùber den Fischtypus gehendes Cerebellum , das aueh

wohl Windungen hat. Die Lobi inferiores, stehen dagegen zurùck; nur in

einigen Arten sind sie gross, wie auch die Hypophysis; die Lobi oplici sind

in den meisten Arten klein und ordnen sich nun den vor und hinter ihnen

Uegenden Gentralnervenorganen unter, da es gerade zum Fischtypus gehôrt,

dass sie pradominiren. Die Lobi olfactorii bingegen und oft auch die Tu-

bera olfactoria sind so hervorgebildet, dass sie Aehnliehkeit mit der Hemis-

phàrenbildung hôherer Thiere erhalten. In den Assimilationsorgane ist der

Magen vollkommen beschafFen, und ein wirkliches Pankreas vorhanden, der

Darm macht wenig Umbiegungen, ist aber in seinem Innern mit einer brei-

ten und hohen Spiralklappe versehen, auch giebt es hier einen Blinddarm.

Die Sinnes- und Bewegungsorgane sind sehr entwickelt.

Scyllium canicula 1
. Das Rùckcnmark hat eine merkliche Armans-

schwellung Die Strickkôrper bilden sich zu massenreichen Vaguslappen aus,

welche faltig sind. Der Fentriculus quartus steht nach hinten offen. Das

Cerebellum ist gross und wie bei vielen Haifischen asymmetrisch; es zeigt

eine Spur von Mitteltheilung. Die Lobi oplici klein und verkùmmert. Vor

ihnen kommt der Hirnstamm zu Tage und auf demselben die dritte Hohle.

Lobi olfaclorii mit den Tubera olfactoria zu einem grossen , sehr breiten,

aile andern Gentralorgane zusammen genommen an Masse ubertreffenden,

hirnàhnlichen Organ vereinigt, das flùgelfôrmige Seitenfortsiitze hat. Der
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Schlunddarm ist kurz, weit. Der Magen sehr gross, mit einem stumpfen

Blindsack. Er geht in ein Duodénum ùber, mit welchem die zweilappige

Milz und das grosse Pankreas verbunden sind. Der Mitteldarm ist sehr

weit. verhàltnissmissig sehr kurz, inwendig aber befindet sich eine sehr star-

ke Spiralklappe. Das Darmrohr verengert sich nach dcm Afterdarm hin,

dieser ist kurz, ervveitert und hat einen beutelfôrmigen Anhang. Die Le-

ber ist zweilappig, der grôssere Lappen in der rechten Seite.

Eine sehr àhnliche Hirbildung tindet sich in Squalus carcharias, und

Squalus glaucus. Bei Squalus griseus ist das kleine Hirn gewun-

den, sehr gross, die Lobi oplici klein, die Lobi olfaclorii zwar nicht gewun-

den, aber zusammen genommen das grôsste Centralnervenorgan.

Auch Torpédo Galvanii {Raja torpédo) gehôrt hierher, indem

Vaguslappen vorhanden, das Cerebellum gross, die Lobi optici sehr klein

sind, Lobi olfaclorii aber mit den Tubercula olfactoria ein àhnliches Hirn-

organ darstellen, wie in Scyllium canicula.

Merkwùrdig ist der Bau der Assimilationsorgane in Lamna cornu-

bica* (Squalus cornublcus). Der Rachen sitzt unmittelbar auf dem Magen

auf und ist so weit, dass der Kopf eines Kindes leicht durchpassiren kann.

Der Magen ist sehr geràuinig und ausdehnbar, aber der Pfôrtner so eng,

dass nur eine Taubenfeder durchdringen kann. Ailes nicht in Brei Verwan-

delte gibt der Fisch darum durch Erbrechen wieder von sich. Der Dùnn-

darm ist sehr eng, der Dickdarm zwar weit, aber durch eine Wendeltreppe

von Spiralklappen so verclausulirt, dass selbst senkrecht eingeflôsstes Was-

er nur mùhsam seinen Ausweg findet. Der lange Gallengang mùndet,

wie bei den ùbrigen Haien, erst in den Blindsack des Dickdarms ein, so

dass erst in diesem die eigentliche Speisesaftbereitung zu geschehen scheint.

>) Aus Rud. Wagners Icônes zootomicae Tafel XXI Fig. II. und Tafel XXII. Fig. II. —
») Prof. Mayer in Frorieps N. Not. XXI. N. 446. S. 82, 83.
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$. 75.

Pelromyzon Jluviatilis. Tafel XIV. Fig. il, 12, 13.

Die Gentralnervenorgane sind von den, meist sehr weichen knorpli-

gen, an manchen Stellen nnr bâutigen Ilùllen so eng umschlossen, dass

man sie nur sehr schwer bloss legen kann. Diess mag der Grund sein,

warum man diesem Thier das Cerebellum abgesprochen hat. welches ihm

gewiss nicht fehlt, welches mir aber auch nicht gelang heraus zu pràpariren,

wâhrend doch an den Rândern des Ventricuhis quarlus Spuren von Zerreis-

sung zu erkennen waren. Die vierte Hôhle (f.) ist sehr lang, mit dop-

pelten Lefzen und einer tiefen Mittelspalte. Hinter ihr schwellen die Strick-

kôrper zu lanzeltfôrmigen Vaguslappen (i.) an und man sieht an der Mit-

tellinie die hintern Pyramiden (s.) mit breiterem vordern Ende. "Vor die-

en Anschwellungen geht der dcusticus (s) iiber die, Rânder des Ventrikels

nach der Mittelspalte. Nach vorn legen sich viele Nervenfasern iiber den

Limbus venlriculi quarli von denen die hintern (Fig. 12, 7.) dem Facialis

angehoren, die vordern sich hinter den Lobi oplici zum Stamm des Trige-

minus (Fig. 13, 5.) sammeln. Am vordern Theil des Ventricuhis quarlus

erheben sich die Strànge des verliingerlen Marks (b
ï
.), schwellen bedeutend

an und etwas weiter nach vorn sitzen ihnen die Lobi optici (m.) auf, wel-

che sehr klein und in der Mitte nicht an einander liegend sind. Sie wer-

den aber durch das Substramen loborum oplicorum (Fig. 13, /.) unten mit

einander verbunden., welches nach hinten fine kleine stumpfe Spitze (Z
1

.)

bildet. Die Lobi optici sind oval, flach. 01) sie eine Hôhle haben, gelang

mir nicht zu sehen. Zwischen ihren vordern Enden ist ein Loch (Fig.

12, u.) das in den Trichter fùhrt., an diesem Loch der Trochlearis (».)

Vor den Sehlappen kommen die Strànge des vtrlàngerten Marks wieder

zum Vorschein (b
z
.) und hier sitzt ihnen eine grosse Zirbel (y.) auf, die

aus 2 Hàll'ten, besteht, welche unten breitj oben spitz, und hinten noch

durch ein Mittelstùck (y
2
.) verbunden sind. Ganz vorn sind die sehr gros-
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sen Lobi olfaetorii (n.) welche jederseits aus 3 ungleichen, grauen, selir

weichen Lappen bestehen und ein gewundenes Ansehen haben. Unten ist»

entsprechend dem Zwischenraum zwischen Lobi optici und olfaetorii, eine

sehr grosse Hypophysis (Fig. 15, h.) von welcher ein starker Stiel zwischen

die Augenmuskeln hinabgeht. Von untern Lappen habe ich nichts erkannt,

nur schwillt hier die Stammfaserung stark an.

In den Assimilationsorganen ist ein Magen nicht zu unterscheiden.

Der Darmcanal geht ohne Windungen, mit ein Paar unbedeutenden Bie-

gungen vom Schlund bis zum After, erweitert sich unter dem hintersten

Kiemenloch, wird in der Mitte sehr weit (F.) und verengert sich nach dem

Afterdarm (G.), der sich durch dunklere Farbe und grossern Gefâsreichthum

auszeichnet. Der Darm hat ùberall schrage Muskelfasern , die sich in ver-

schiedenen, theils hellern, theils dunkleren Abtheilungen irai den Darm

winden, zwischen weichen sich eine Spirallinie erkennen làsst, die in drei

Gàngen bis zum Afterdarm um den Darm herumgeht und inwendig in die

Hôhle des Darms als Spiralklappe hereinragt. In dieser Klappe verlaufen

die Stàmme der Darmgefàsse und von diesen gehen Acste in verschiedenen

Intervallen ab und bilden Ringe um den Darm, wodurth derselbe ein ge-

reiftes Ansehen erhàlt. Nach hinlen werden dièse ringformigen Blutgefàsse

immer dichter und starker. Die Leber (/.) ist kl ein, dunkelgelb, zungenfôr-

mig, ungelappt, mit dem obern Theil des Darmcanals fest verwachsen, so

dass die Gallengànge unmittelbar in den Darm miinden. Keine Gallenblase.

Kein Netz. Gleich hinter dem Darm liegt der weisslichte, sehr lange, bis

zur Leber reichende Hoden (Q.) mit dessen unterer Hàlfte ein langer, rôth-

licher, schwamniger und blutreicher Kôrper, die Nieren (N.) verwachsen ist.

Hinter den Nieren erscheint auf der Rùckenvene ein weisses, sehr fein

punktirtes Band. in dessen Mitte der Lange nach ein schwarzer Strich ver-

lâuft, nach Rathke soll es ein Schlauch sein. Die Harnblase fehlt, so wie

auch die Schwimmblase. Das Herz befindet sich in einer flachrunden

Mèm. de Sav. étrang. T. V. 74
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Knorpelkapsel, die fur dasselbe sehr weit ist; zellichte Verbindungen mit

der Kapsel befestigen es so, dass die artérielle Kammer rechts, die Vorhofe

links liegen.

Fig. 11. Baucheingeweide in natùrlicher Grosse, Darm mit Nahrung

gefùllt.

„ 12. Gentralnervenorgane von oben, vergrôssert. Vor den Riech-

lappen die Riechhôhle; die mit einer faltigen, dunkelschwarzen

Membran ausgekleidet ist.

„ 13. Dieselben Theile von der Seite.

S- 76.

Pelromyzon marinus bat mit Jluvialilis sehr analoge Bildung. Die

Gentralnervenorgane bat D'Alton 1 untersucht , nur scheint er mir die

Deutung verfehlt zu baben. Das Organ, welcbes er kleines Hirn genannt

und mit k bezeichnet hat, erlaubt eine solcbe Deutung scblecbterdings nicht,

weil das Markblatt, das die 4te Hôble deckt, auf der obern Flàcbe dièses

Korpers sich befinden soll. Niemals kann das Tegmen ventriculi quarli auf

dem Cerebellum sein. Dieser Kôrper kann nicbts anderes sein, als die ver-

einten Vagus -und Trigeminuslappen. Was dann naeh vorn folgt, mit f
bezeichnet und hier Vierhùgel genannt worden ist, halte ich fur das Cere-

bellum; g môchten die Lobi optici sein (D'Alton erklart sie fur Zirbel

ober das vordere Paar Vierhùgel), die Ganglien, die hier mit d und b be-

zeichnet sind, wâren doppelte Lobi olfactorii, zwischen ihnen die Zirbel

(e. c.) und vor ihnen die Tubera olfactoria (a.). So kâme die Bildung der

Gentralnervenorgane damit in Uebereinstimmung, wie ich sie bei Petromy-

zon Jluviatilis (%. 75.) gefunden, worauf ich schon I. §. 34-, kl, 55. hinge-

wiesen habe. Die Assimilationsorgane der Lamprete, wie sie von R. Wa g-

ner 2 beschrieben sind, stimmen sehr auffallend ùberein mit der Beschrei-

bung , die ich vom Neunauge gegeben: ein kurzer Schlund, ein einfacher

gerader Darmcanal, eine zungenformige Leber. die mit dem obern Theil
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des Darmcanals verwaehsen ist, gelappte Hoden wie bei P. Jluviatilis , Nie-

ren, die bis zur Hâlfte der Hoden reichen.

Die Petromyzonten môchten wohl den Amphibien und zwar den Ophi-

diern nabe stehen, wofiïr theils ihre àussere Gestalt, theils ihre Athmungs-

werkzeuge, theils die grôssere Ausbildung ihrer Hirnganglien (Lobi olfac-

torii und Tubera olfaeloria) sprechen. Noch mehr Amphibienàhnlichkeit

scheint Synbranchus zu baben, wenn dièses Tbier nicbt schon wirklich

zu den Amphibien gehôrt.

Lepidosiren annectens und L. paradoxa nuissen } wenn die

Deutung der Centralnervenorgane von Owen 3
riehtig ist, von den Am-

phibien entfernt und dieser Fischabtheilung eingereiht vverden. Doch ist

jene Deutung mir nicht klar geworden und es scheint mir eine genauere

Zergliederung dièses Thieres dringend gefordert zu werden. Zwei vordere

Hemisphàren, ein Sehlappen, ein Cerebellum, das nur aus einer ùber dem

vordern Theil des weit ofFenstehenden vierten Ventrikels liegenden Mark-

, faite besteht, eine sehr entvvickelte Zirbel zwischen Sehlappen und Hemis-

phàren, eine zweilappige Hypophysis, und hinter dieser ein Corpus ma-

millare, das ailes will mir nicht ganz riehtig scheinen. In den Assimila-

tionsorganen ist der Oesophogus kurz, làngsgefaltet , der Magen einfach-

kaum vom Darm zu unterschieden, am Pfôrtner eine Faltenklappe ; im

Darm eine Spiralklappe mit sechs Windungen; Pankreas , Pfôrtnex'anhànge

und Milz fehlen; Leber ungelappt mit einer Gallenblase. Besonders grossen

Werth lege ich auf die Gegenwart gedoppelter unterer Lappen mit dem

Saccus vasculosus und einer grossen Hypophysis. Dièse Verhâltnisse wùrden

vielleicht mehr die Fischnatur dièses Thieres darthun, als die von J. Mill-

ier* aufgezàhlten Unterscheidungszeichen von den Amphibien.

i) Mûllers Archiv 1840. I Tafel I. Fig. \, 2, 5. S. 6, — vergl 1858. S. 262. u. f.

—

2) Icônes zootomicae Tab. XXI. Fig. 3. — 3
) Mûllers Archiv 1840. VI. p. CLXXVI

—

CLXXXIV. - 4
) Mûllers Archiv 1841. II und III. S. 226.

«i!!)9^»C-»


