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Der Begriinder der modernen Cytoarchitektonik, der Wiener Psychiater 
Meynert, hatte bereits 1868 und 1872 auf die verschiedene Zellzusammen. 
setzung der GroBhirnrinde hingewiesen. In der Folgezeit wurde die 
Lokalisationsfrage in den Vordergrund geriickt und durch elektrobio· 
logische und reizphysiologische Untersuchungen sichergestellt, daB jedem 
Rindengebiet eine bestimmte physiologische Wertigkeit zugeteilt werden 
kann (1870 Fritsch, Hitzig, 1874 Hunk, Meynert, Betz). Betz war 1874 
der erste, der die GroBhirnrinde in ein vorderes motorisches und ein 
hinteres sensibles Gebiet einteilte, und wieder war es M eynert, der 1884 
diese Ergebnisse iiber die Lokalisationen der Leistungen in bestimmten 
Gebieten der GroBhirnrinde wesentlich erweitern konnte. Zuniichst 
wandte sich die anatomisch.lokalisatorische Forschung einzelnen Gebieten 
zu, die durch ihre klinische Bedeutung besonders ausgezeichnet waren 
(vordere Zentralwindung, Hinterhauptslappen). FUr die Cytoarchitek. 
tonik erwuchs aus dieser Lokalisationslehre die Aufgabe zu erforschen, 
ob bestimmte Zellstrukturen und ·formationen fiir eine bestimmte 
Leistung typisch und wiederkehrend sind, insbesondere auch, ob die 
Spezialzellen eine Bedeutung fiir die spezifischen Leistungen besitzen. 
Diese Erkenntnis ist wichtig, einmal zur topographischen Orientierung, 
zum anderen, um riickwirkend bei Erkennung einer neuen Cortexgliede. 
rung bisher noch nicht festgestellte funktionelle Verschiedenheiten auf. 
decken zu konnen. 

Dabei erkannte man, daB die individuelle Variationsbreite der nor· 
malen StrukturverhiiJtnisse mitberiicksichtigt werden mu13te. Zu diesem 
Zweck bedurfte es noch eingehender V oruntersuchungen grobmorpho. 
logischer sowie cytoarchitektonischer und myeloarchitektonischer Art, 
urn tieferen Einblick in die komplizierten Bauverhaltnisse des GroBhirns 
im Normalen zu erhalten. Wie R08e betont, besitzen wir auch heute noch 
keine Individualanatomie des GroBhirns, da wir noch nicht die normalen 
Schwankungswerte der GroBhirnmorphologie kennen. 

In den letzten 70 Jahren wurden auf Grund cyto. und myeloarchitek. 
tonischer Forschung (0. und O. Vogt, Oamphell. EUiot Smith, Brodmann. 
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v. Ecorwmo und K08kina8) die Hirnrinde in einzelne Areale eingeteilt. 
Diese Areale halten sich nun durchaus nicht an die grobmorphologischen 
Windungen und Furchen. AuBerdem bietet jede Windung ein anderes 
Bild, je nachdem ob man ihren Grund, ihre Wandung oder ihre Kuppe 
betrachtet. Nach der Meinung von v. Economo und Koski'008 stellt jede 
einzelne Windung ein eigenes Organ dar, das aus verschiedenen und 
verschieden gebauten Teilen besteht, denen im einzelnen eine ganz be
stimmte physiologische Funktion zugeordnet werden kann. 

tTher die Bedeutung der einzelnen Schichten herrschen sehr verschiedene An
sichten (Gaial, Ka'P'JlM'8, Cltr. Jakob, Ni881 von Mayendorf, Brodmann, Vogt, Fine8, 
A. Jakob, Marlmrg). Allen gemeinsam ist die Meinung, daB die V. und VI. Schichten 
hauptsichlich als eHektorische Schichten anzusprechen sind; dem entspricht, daB 
in dem BOg. Koniocortex die V. Schicht gam schwach entwickelt ist. In den Pyra
midenzellen der V. und der III c-Schicht sieht man allgemein die Ursprungszellen der 
direkten Projektionsfaserung. Die Komerzellen, die nach ihrer groBeren Ausbreitung 
in der II. und IV. Schicht dem Koniocortex seinen :Namen gegeben haben, spielen 
wohl eine Rolle bei den receptorischen Funktionen der Rinde. Wenn man von diesem 
Gedanken ausgeht, dann gewinnt die jeweilige GrOBe der Windung, ihr Verlauf, ihr 
Zusammenhang mit anderen Windungen durch BOg. Briickenwindungen eine ganz 
neue Bedeutung, die wir allerdings heute noch nicht ermessen konnen. 

Ebenso harren noch der LOsung die Fragen iiber die Bedeutung der 
bilateralen Asymmetrie der GroBhirnwindungen. Fast jedes Gehirn weist 
im makroskopischen Vergleich der rechten mit der linken Hemisphare 
eine Asymmetrie auf. Wenn man indessen nur die Hauptfurchen betrach
tet, kann man wohl immer die Asymmetrie auf ein einfaches klares Win
dungsbild zurUckfiihren. LOlniln,u u. a. sehen die bilateralen Asymmetrien 
als Folge sekundarer Wachstumsunterschiede auf dem Boden einer 
urspriinglich symmetrischen Anlage der Furchen und Windungen an 
beiden Hemisphii.ren an. Aber nicht nur ffir die Frage des hOher diffe
renzierten Menscheu, sondern auch in Hinblick auf die Bedeutung bei 
krankhaft veranlagten Personlichkeiten ist die Frage der bilateralen 
Asymmetrie im Oberflachenrelief von Interesse. 

In der vorliegenden Arbeit wollen wir versuchen, eineD Beitrag zu 
der Anatomie und Cytoarchitektonik des Sulcus interparietalis zu liefern, 
einem Gebiet, von dem wir vom klinischen Standpunkt aus keine genauen 
Angaben machen konnen, weil im Augenblick die Ergebnisse der Cyto
architektonik durch die Physiologie nicht voll ausgewertet werden konnen, 
und im allgemeinen die Anatomie und Cytoarchitektonik der Physiologie 
vorauseilen. In den folgenden Kapiteln werden die Entwicklungsgeschich
te, die makroskopische und mikroskopische Anatomie des Sulcus inter
parietalis behandelt werden. Die Physiologie stiitzt sich im wesentlichen 
auf die anatomo-klinische Beobachtung. Diese ist auf die Symptomatik 
der Tumoren, auf die Erscheinungen bei umschriebenen GefaBprozessen 
und Hirnverletzungen angewiesen. Da die Schadigungen sich bum auf 
ein Gebiet beschranken, das eine anatomische Einheit etwa im Sinne eines 
cytoarchitektonischen Feldes bildet, sind die Ergebnisse aus diesen Studien 
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nur sehr bedingt zu verwerten und umstritten. In dem Kapitel iiber die 
Physiologie werden wirdaher nur in groBen Ziigen auf die in der Literatur 
angegebenen Erscheinungsbilder bei pathologischen Prozessen eingehen. 

Entwieklmrgsgesehiehte des Sulcus interparietalis 1. 

Bei den Monotremen (Kloakentiere), Marsupialiern (Beuteltiere), In
sectivoren (Insektenfresser) und Rodentien (Nagetiere) ist die OberWiche 
des Gehirns fast vollkommen glatt. Bei den iibrigen Saugetieren fiihrt 
das Wachstum der Hirnrinde zur Einfaltung und so zur Ausbildung 
von Gyri und Sulci. Doch auch schon auf den Gehirnen einiger Marsupia
lier, z. B. bei Macropus (Kanguruh), und der Ungulaten (Huftiere) ist 

Abb. 1 (Carnivoren). Paradoxums mu· 
sanga (Musang). Co Fissura coronalis. 

Lat Fissura lateralis. 

Abb. 2 (Carnivoren). Lutra vulgaris (Fisch· 
otter). Co Fissura coronalis. A Fissura ansata. 

Lat Fissura lateralis. 

im hinteren Abschnitt des GroBhirnmantels auf der Konvexitat eine 
Langsfurche ausgebildet, der Sulcus lateralis. Dieser reicht von der 
Medianfurche ausgehend schrag nach caudal bis zum Occipitallappen 
und grenzt ventral an die Fissura ansata und dorsal an die Fissura occi
pitalis inferior. 

Bei den Carnivoren ist der Sulcus lateralis noch weiter entwickelt. Eine 
vordere Verbindung zur Fissura coronalis, wie sie bei ml\nchen Ungulaten 
vorkommt, besteht nur noch bei den kleinen Carnivoren (Abb. 1 und 2). 

Bei den groBen Carnivoren (Katzen) fehlt sie, hier anastomosiert der 
Sulcus lateralis mit der Fissura ansata (Abb. 3). 

(Aus der Verbindung der Fissura coronalis und der Fissura ansata 
bildet sich spater der Sulcus centralis). 

Caudal-ventral wird der Sulcus lateralis bei den groBen Carnivoren 
durch den Sulcus postlateralis fortgesetzt. Dieser kann sich auch selb
standig weiter entwickeln, so daB er unabhangig von der Fissura lateralis 
die vordere Grenze des Occipitallappens bildet (Abb. 4). 

Bei den Prosimiae (Halbaffen) ist die Fissura lateralis einfach. Sie 
zeigt im Gegensatz zu den Carnivoren rein sagittalen VerIauf (Abb. 5). 

Aus dem Lateralis-Postlateralis-System der groBen Carnivoren bilden 
sich bei den Primaten (Herrentiere) drei Furchen, indem eine der Fissura 

1 Die Abb. 1-7 sind entnommen aus: Ariens Kappe:rs: Vergleichende Anatomie 
des Nervensystems der Wirbeltiere und der Menschen. HaarIem: de Erven S. Bohn 
1920. Zur besseren Ubersicht sind die fiir uns unwesentlichen Furchen fortgelassen 
und der Sulcus interparietalis durch Verstarkung hervorgehoben. 
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postlateralis analoge Furche als Sulcus lunatus auf tritt, wahrend die 
Fissura lateralis in ihrem hinteren sagittalen Verlauf als Sulcus 
interparietalis und frontal niederbiegend als Sulcus postcentralis 
inferior unterschieden werden kann. 

Der Sulcus interparietalis verlauft caudal bis in Hohe des Sulcus 
parieto-occipitalis und endet dorsal oft mit einer Querfurche, die bei 
den hoheren Primaten dem Sulcus occipitalis transversus entspricht (s. 
Abb. 6). Eine dieser Furche entsprechende Querfurche des hinteren Endes 
der Fissura lateralis findet sich auch auf dem Gehirn vom Zibethailurus 
pardalis (s. auch Abb.4). Das vordere Ende der Fissura lateralis liegt 

Abb.3. Abb.4. 
Abb.3. Felis domestica. A. Fissura ansata. Co Fissura coronalis. L Fissura lateralis. 

Abb.4. Zibethailurus pardalis (Zibet) (Carnivoren). A. Fissura ansata. Lat Fissura lateralis. 
Oee. tran. Fissura occipitalis transversus. Post/at. Fissura postJateralis. 

bei den Prosimiae noch nahe der Fissura centralis. Bei den Affen ist der 
frontale Teil von der Fissura centralis immer isoliert. Die Windung, die 
den Sulcus interparietalis von dem Sulcus centralis trennt, heiBt Gyrus 
postcentralis. Nach hinten wird diese Windung durch den Sulcus post
centra lis superior abgetrennt (Abb. 7). 

Dalnit ist erstmalig in der Tierreihe bei den hoheren Affen der Parietal
lappen vom Gyrus postcentralis geschieden. 

Dorsalwarts grenzt der Sulcus interparietalis an den Occipitallappen. 
Parietal- und Occipitallappen sind zwar durch den Sulcus lunatus ge
trennt, aber oberhalb und unterhalb durch Windungen verbunden, den 
Gratiolet3chen Windungen. Bei allen katarrhinen Affen (Affen der Alten 
Welt) werden der Sulcus lunatus und das hintere Ende des Sulcus inter
parietalis verschmolzen. Das muB aber als sekundarer Zustand bezeichnet 
werden, der nur auf tritt, wenn durch iibermaBiges Wachstum des Occi
pitallappens die tJbergangswindungen operkularisiert werden wie bei den 
Ateliden oder, wie beim Menschen, wenn sie sich selbst mehr entwickeln 
(Wachstums-Antagonismus zwischen Occipital- und Parietallappen, Cun
ningham). 

Bei den Ateliden nun werden durch die zunehmende VergroBerung 
des Occipitallappens die vor diesem liegenden Windungen und Furchen 
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Abb.S. 

Abb.7. 

Sprin!Jmous 

Lise10tte Wunderlich: 

Abb. 8. 

Abb. 5. Lemur varlus (Halbatfe). 0 FI88. cen
trall8. Lat. Fl88. JateraIls. O.T . FIss. occlplta1Ja 

transvers. S.lan. Sulcus lunatus. 

Abb. 8. Schlmpause. 0 Sulcus centrall8. I .P. 
Sulcu8lnterparletalls. POS Sulcus po8tcent.raJla 
8uperior. POI Sulcus p08tcentrall8inferior. L_ 
Sulcus lunatu8. P .O. Sulcus parieto·occlplta1Ja. 

Abb.7. Ateles ater (Affe). I.P. Sulcus Inter
parietalls. 0 T Sulcus occipitalis tr&JllR"el'8U8.. 
PCS Sulcus p08tcentralls superior. 0 Sulcus 
centrall8. S.la-n. Sulcu8 lunatus. T .S. Sulcus 

temporaIls 8uperior. 

Abb. 8. 
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bedeckt (operkularisiert). Bei den anthropoiden Affen, z. B. beim Schim
pansen, nimmt der hintere Parietallappen langsam an GroBe zu, so daB 
die "Obergangswindungen zum Teil wieder an der Oberfliiche encheinen. 
Eret beim Menschen kommt der hintere Parietallappen zu seiner vollen 
Entfaltung, so daB aIle operkularisierten Windungen wieder auftauchen. 

Auch beim Menschen, z. B. bei den Indonesiern, findet man die 
ateloide Form. 

Die starke Zunahme der parietalen Region ist eines der maBgebenden 
Mome~ fiir die so auffallende .Anderung der Hirnform von der abge
flachten liinglichen bei den niederen Mammaliern zu der halbkreisformigen 
dorsalen Wolbung beim Menschen. Das zweite Moment, das de Grini8 
in einer bisher unverOffentlichten Arbeit betont und in der Abb. 8 zur 
Darstellung bringt, ist die progressive Entwicklung des prifrontalen Ab
schnittes des GroBhirnes in Hohe und Breite. 

Ala richtunggebend fiir diese .Anderung kann die Achse des Sulcus 
centralis angesehen werden. Sein zuniichst spitzer Winkel, den die Achse 
mit der Basis bildet, wird allmihlich in der Reihe der Mammalier groBer, 
bis er bei rnanchen Affen sogar ein stumpfer Winkel wird. Beim Menschen 
tritt die Entwicklung der frontalen Region wieder mehr in den Vorder
grund, die Area striata wird auf die mediale Fliiche zuriickgedrangt, und 
die Parietalregion entwickelt sich gewaltig; besonders treten jetzt der 
Gyrus circumflexus (friiher supramarginalis) und der Gyrus angularis 
neu auf. Diese verschiedenen 'Wachstumskomponenten fiihren dann zn 
dem endgiiltigen VerIauf der leicht schrag nach dorsal geneigten Achse des 
Sulcus centralis. 

Makrosk.opische Anatomie des Sulcus interparietalis. 
Beirn Menschen ist der Sulcus interparietalis schon am Gehirn des 

6 Monate alten Fetus erkennbar und besteht haufig aus zwei oder mehr 
getrennten Furchen. Er wurde fiir das menschliche Gehirn erstmalig von 
Turner und Panacn beschrieben. Er besitzt beim Erwachsenen eine 
betrachtliche Lange von 5,5-6,0 cm und eine durchschnittliche Tiefe 
von 2,0--2,5 em. Seine Gestaltung ist auBerordentlich varia bel, sowohl 
was den Ursprung als auch was seinen ganzen VerIauf betrifft. In der einen 
Hiilfte der FaIle veI"liiuft er kontinuierlich, in der anderen HiiUte besteht 
er aus mehreren Teilstucken. 1m ersten FaIle kann er bereits in seinem 
Beginn stark variieren. Teils hangt er mit dem Gyrus posteentralis zu
sammen, teils beginnt er selbstiindig hinter dem oberen Ende des Sulcus 
postcentralis mit einer Gabelung. Dieser Sulcus postcentralis verIauft 
parallel dem Sulcus centralis gegen die Mantelkante, ohne sie aber zu 
erreichen, bald einheitlich, bald in zwei selbstandigen Teilen, dem Sulcus 
postcentralis superior und inferior. Beide Teile konnen fur sich bestehen. 
Mitunter erscheint es von der Oberfliiche her gesehen, ala ob der Sulcus 
postcentralis superior in den Sulcus interparietalis iibergeht, dort wo 
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dieser aus der queren in die Lingsrichtung umbiegt. Indessen sind beide 
Furchen fast immer durch eine schmale, in der Tiefe gelegene 'Obergangs
windung getrennt. 

Dureh Verbindung des Sulcus interparietalis mit einer oder beiden 
Zentralfurchen entsteht ein Furchenstem. Weiterhin verliuft der Sulcus 
interparietalis parallel dem Sulcus centralis, aufsteigend in weichem, 
median konvexen Bogen nach hinten und schrig medianwirts gegen das 
laterale Ende des Sulcus parieto-occipitalis zu, erreicht diesen aber nieht, 
80ndem wird durch den Gyrus occipitalis primus, der zwischen beiden 
Spalten vom Scheitellappen zum Hinterhauptslappen liuft, von ibm 
getrennt. Er zieht dann ziemlieh parallel mit dem oberen medialen Rand 
der Hemisphiire nach hinten und miindet in der Mehrzahl der Fille in den 
Sulcus occipitalis transversus ein. Mitunter setzt er sich quer durch den 
Sulcus occipitalis transversus als Sulcus occipitalis superior nach hinten 
fort. Oft aber endet er einfach oder strahlig inmitten des Occipitallappens 
oder erreieht, ohne von seiner urspriinglichen Riehtung abzuweichen, fast 
die Spitze des Oecipitallappens. 

Das uns zur Untersuchung yorliegende Material besteht aus 26 Ge
hirnen von Personen, die weder an neurologisehen noch an psychischen 
Erkrankungen ad exitum letalem gekommen waren. Fur die t"berlassung 
des Materials und des Themas mochte ich an dieser Stelle Herrn 
Prof. Dr. de Orini8 ergebenst danken. Die Untersuchungen wurden im 
histologischen Laboratorium der Psychiatrischen und Nervenklinik der 
Charite Berlin angestellt. Die Gehirne wurden sofort nach der Sektion 
photographiert, zum Teil wurden auch Gipsabdriieke fur spitere lIoulagen 
angefertigt. 

Von diesen 26 Gehirnen zeigen 10 in beiden Hemispharen einen 
einheitlichen Verlauf des Sulcus interparietalis. V. Ewn.omo und K08ki'lUl8 

erwiihnen, daB im Sulcus interparietalis selbst Teile des oberen Seheitel
liippchens oft vom unteren Scheitellippchen opereulumartig uberdeekt 
sind. Wir kOnnen an UMerem Material Queru,.ifuw/ngen aul/inden, die u·ir 
alB "operkulariBierle" bezeicl&nen (operculum = das Deekelehen), und zwar 
sowobl im oberen als auch im unteren Scheitelliippehen, zusammen 13mal. 
Hierbei ist die Zahl und Anordnung dieser operkularisierten Querwin
dungen ganz versehieden: sie konnen im vorderen, im mittleren und im 
hinteren Teil des Sulcus liegen. In der reehten Oberlippe waren sie 2mal, 
in der linken Oberlippe 5mal, in der rechten Unterlippe 4mal und in der 
linken Unterlippe 2nia1 vorhanden. Irgendeine gesetzmiBige Zuordnung 
zu einer hohen oder niedrigen Zahl wohlausgebildeter Querwindungen an 
demselben Gehirn oder eine Bevorzugung der reehten oder der linken Seite 
lassen sich nicht feststellen. Weder in der alteren noch in der neueren 
Literatur finden sich Angaben iiber diese operkularisierten Windungen, 
noch iiber ihren Aufbau und ihre physiologische Bedeutung. 
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In den Fallen, in denen der Sulcus interparietalis aus mehreren Teil
stocken besteht, ziehen BrOcken yom oberen zum unteren Lobulus parie
talis hinober. 

In der Ausbildung der interparietalen Briicken findet sich ein Unterschied 
bei den Gehimen verschiedener Rassen. Nach Weinberg und Eber8lalZer herrscht 
bei Russen und Italienem die einfache ununterbrochene Form des Sulcus inter
parietalis ,"or, im Ostseegebiet im Gegensatz dazu die durch Briicken unterbrochene 
Form. 

Nach den Untersuchungen von Wernicke ist das Unterbrochensein die 
~orm; die Form des Sulcus interparietalis wurde durch mindestens 1. meistens 

1. Briirk~ 

}'rontal 

.\bb. 9. Fall !~9! recbts. Pbotograpbie nacb lIoulage. '. der natiirlicben GroBe. Die 
umgebenden Hlmteile sind belm Glpsabdruck fortgelassen. 

20berflichliche Briicken vennscht. Derselben Ansicht ist Richter. wihrend Ecm 
die t'berbriickungen nur manchmal findet. 

Bei unserem Material finden sich bei 52 Sulci 11 interparietale Brocken, 
und zwar rechts 6 und links 6 (einmal sind an einem Sulcus 2 Brocken 
vorhanden, Fall 13 rechts), die den Sulcus in verschiedene Abteilungen 
aufsplittern. Die Anordnung der BrOcken ist ganz uneinheitlich: 2mal 
\\inden sie sich im vorderen, 4mal im mittleren und 6mal im hinteren Tell 
des Sulcus von der Oberlippe zuJ' Unterlippe hinober. 

Ein Sulcus (Fall 7 links) bietet folgende Besonderheit: er zeigt eine 
Brocke, die sich von der Oberlippe zur Unterlippe zu in zwei Aste aufteilt. 

An 11 Sulci waren auBerdem die Briicken operkularisiert, und zwar 
rechts 10, links 5 : im vorderen Anteil 2, im mittleren 6, im hinteren 7. 
An einem Gehirn (Fall 6) fanden sich sowohl auf der rechten wie auch auf 
der linken Hemisphiire je zwei operkularisierte Brocken. 

Abb. 9 zeigt einen besonders eigenartigen VerIauf interparietaler 
Brocken an Fall 4294 rechts: im hinteren Teil 3 Brocken, von denen die 
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erste in ihrem vorderen Antell operkularisiert ist, in ihrem hinteren Antell 
nicht, desgleichen sind die beiden hinteren Briicken operlrularisiert. 

Die Gestalt des Sulcus interparietalis beeinfluBt im wesentlichen die 
Form des oberen und des unteren Lobulus parietalis. Denn in der Regel 
ist der Sulcus mehr oder weniger reichlich mit seitlichen Astchen aus
gesta.ttet, die sowohl nach oben als auch nach unten sich abzweigen. 
Die Abb. 10 zeigt eine Anordnung der Seiteniste, die wir auf Grund von 

Abb. 10. S. cenl,.. Sulcus centralls. S. posIcmI,.. Sulcus postcentralis. S.Im. I Sulcu.s Inter
medius primus. S. im. II Sulcus Intermedius secundus. S.p.f.B.a. Sulcus parietalis trans
versus superior anterior. S.p.I.B.P. Sulcus parietalis transversus superior posterior. S.o.f. 
Sulcus occipitalis transversus. S.p.o. Sulcus parieto·occipitalis. G.~. Gyrus clrcumflexus 

(supramarginalls). G.a. G}TU8 angularis. 

Befunden an verschiedenen Gehirnen aufgestellt haben, die aber an einem 
einzigen Gehirn kaum zur Ausbildung kommen diirften. 

Die Ausbildung von Seitenistchen im Lobulus parietalis superior wird 
in der Literatur verschieden beschrieben: Als nahezu konstant soll ein 
ganz kurzer Seitenast dicht vor dem Sulcus parieto-occipitalis gegen die 
Mantelkante ziehen, der Sulcus parietalis transversus (Bri88awJ). Eber
.!taller beschreibt einen Sulcus parietalis transversus superior posterior und 
WeiniJerg einen Sulcus parietalis transversus superior anterior, die beide 
den Gyrus parietalis superior in querer oder etwas schrager Richtung 
durchfurchen. Dieser vordere Sulcus ist oft selbstindig entwickelt. 

An unserem Material, das also 52 Sulci umfaBt, liegt 22mall Seitenast, 
also 2 Querwindungen, vor, und zwar 14mal rechts und Smal links. 
2 Seitenistchen, also 3 Querwindungen sind 19mal vorhanden (Smal 
rechts und llmallinks). Auffallend ist lediglich, daB in der rechten Oher
lippe die hintere Querwindung seltener als die heiden vorderen im Yer
hiltnis zur linken Oberlippe ausgebildet ist: die Summe der Quenrindungen 
in der rechten Oherlippe betrigt 26 vordere, 25 mittlere und nur 15 
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JUntere, in der linken Oberlippe 20 vordere, 23 mittlere, aber 22 hintere. 
Au8er diesen hiufigen Querwindungen sind 4mal (Fall 7, 4294 rechts, 
FalIl7,4294 links) noch eine, 2mal (Fall 24 rechts, Fall 4 links) noch 
2 k1einere Querwindungen regellos zusitzlich dazwischengeschaltet. 
Einmal zeigt die Oberlippe keinerlei Nebensulci. Nach unten zweigen sich 
meist 2 Furchen ab, der Sulcus intermedius primus (Jef&lItla) und der 
Sulcus intermedius secundus (Eberlltaller). Der Sulcus intermedius primus 
verliuft hinter dem aufsteigenden Endast des Ramus posterior fissurae 
cerebri lateralis und bildet oft die Yerlingerung des Sulcus parietalis trans
versus der Oberlippe. Er kann so stark entwickelt sein, daB er eine Ver
bindung des Sulcus interparietalis mit dem aufsteigenden Ast des Sulcus 
temporalis superior eingeht (Weinberg). 

Der Sulcus intermedius secundus zweigt sich weiter hinten ab und 
verliuft also hinter dem aufsteigenden Ast des Sulcus temporalis superior. 

Beide Sulci konnen auch ala selbstindige Furchen bestehen (bei unserem 
Material lmal); hier ist keine Querwindung ausgebildet. Zwischen dem 
aufsteigenden Ast der Fissura cerebri Iateralis und dem Sulcus inter
medius primus liegt der Gyrus circumflexus (frillier: supramarginalis), 
zwischen dem Sulcus intermedius primus und dem Sulcus intermedius 
secundus der Gyrus angularis. In der Mehrzahl unserer Sulci sind eben
falls 3 Querwindungen vertreten, und zwar 28mal (rechts 14 und links 14), 
2 Querwindungen 13mal (rechts 8 und links 5). Eine einzige Querwindung 
findet sich rechts Imal, links 3mal. In ihrer Anordnung verteilen sie sich 
folgendermaBen: 

Rechts 25 vordere, 21 mittlere, 16 hintere Querwindungen. Links 28 
vordere, 19 mittlere, 23 hintere Querwindungen. Durchschnittlich finden 
sich also 2-3 Querwindungen in der Ober- und Unterlippe beider Hemi
sphiren. Auffillig sind Abweichungen nach oben und nach unten. 

Abb. 11 von Fall 4 links zeigt einen besonders windungsreichen 
Sulcus: Oberlippe 5, Unterlippe 5 Querwindungen, die 2. Querwindung 
ist au8erdem in sich geteilt (s. auch Abb. 9 vom Fall 4294 rechts). 

1m Gegensatz dazu fillt der Sulcus des Falles 5 rechts - Abb. 12 -
wagen seiner Querwindungsarmut auf: in der Oberlippe ein& Querwindung. 
in der Unterlippe eine operkularisierte Querwindung. 

Zusammenfassend ist zn bemerken, daB bei einem Vergleich der rechten 
mit der linken Hemisphire die starke Variabilitit auffillt in bezug auf 
die Ausbildung der Querwindungen, der operkularisierten Querwindungen 
und der intraparietalen Briicken. Dadurch ist auch der VerIauf des Sulcus 
interparietalis selbst weitgehend abweichend gestaltet. Ob aus dem Be
funde eines besonderen Windungsreichtums bzw. einer Windungsarmut 
des Scheitellappens Beziehungen zwischen diesem und den Fihigkeiten 
des betreffenden Menschen angestellt werden diirfen, wird in der Literatur 
teils znstimmend, teils ablehnend beurteilt. 

Archlv tilr Psychlatrle. Bd. 117. 38 
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Ro8e iet der Meinung, daB es mehr einem Gefiihl ale einer wissenschaftlichen 
"Oberzeugung entspricht, wenn wir auch heute noch aus dem grobmorphologischen 

1. 2. 3. I. 5. uerwindung 

OlwrlipPt' 

Unterlippc 

Frontal Kalldal 

J. 2. ~. 4. 5. Qllfrwinduna 

A.bb.l1. Fall ~ link,:. Photographle nach Moulage. '. der natllrlishen GroBe. 

Windungsbau eines Gehirns UDS gewis£e Schliisse erlauben auf die geistige Eigenart 
des Trii.gers, und wenn wir ein reicher gefurchtes Gehim fiir ein besser organisiertes 

1. Q",' n\'inclllll~ 

Frontal 

Op rkulari,iertl' Quer\\"indun~ 
A.bb. 12. Fall,j rechts. Photographie Bach Moulage. '. der natllrllchen GroBe. 

halten ale ein 801ches von relativ einfachem Windungstyp. So kennt er Idioten
gehirne, die sich bei normalem Gewicht und normaler Windungslage durch 
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Einfachheit und Plumpheit der Windungen auszeichnen und sonst keine spezifisch 
histologischen Verinderungen bieten. In dieser Richtung stellte R. Wagner (1861) 
t'ntersuchungen an, auf Grund derer er betonte, daB weder d&s Hirngewicht noch 
der Reichtum und die Kompliziertheit der Windungen fiir groBere Leistungen des 
Geistes maBgebend sind. Es folgten dann die Untersuchungen von Duval (iiber das 
Gehim Ton Gambetta mit der doppelten Brocaschen Windung) und von HaM6ma7&7& 

(iiber die Gehime Ton Helmholtz, lIommsen, Bunsen, lIenzel). Sie kommen zu 
der t'berzeugung, daB bei einem ungewohnlich begabten lIenschen eine reichere 
Gliederung besonders der ABBOZiationszentren zu finden iet. Aber umgekehrt 
konne man nicht aus einer BOlchen Gliederung auf die geistige Betitigung eines 
lJenschen schlieBen. Zu ihnlichen Ergebnissen kamen t... Bechterew und Weinberg, 
die das Gehim des Chemikers lIendelejew untersuchten, bei dem sie eine besonders 
starke _-'usbildung der Sprach- und Parietairegion der linken Seite fanden. Auch 
Hor8ley, der das Gehim des englichen Philosophen Babbage untersuchte, bringt den 
Windungsreichtum und den Intellekt in niheren Zusammenhang. Skeptisch stehen 
diesen SchluBfolgerungen Sernow, Stieda und Kohlbrugge gegeniiber. 

lIikroskopisehe Anatomie dl's Sulcus intl'rparil'talis. 
Die makroskopische Ausbildung des Sulcus interparietalis unterliegt 

nach dem oben Ausgefiihrten groBen individuellen Schwankungen. Mikro
skopisch ist infolgedessen eine genaue Zuteilung zu der ~inen oder der 
anderen Formation hier besonders schwierig und von der subjektiven 
Betrachtung der rntersucher abhiingig. Bereits Betz (1874) hat die Abn
lichkeit der Formation des oberen Scheitelliippchens mit der der hinteren 
Zentrahrindtmg und sie fiir zusammengehorig erkannt. 

1903 beschrieb Flechsig in der ersten Parietalwindung ein Feld (Nr. 13) 
im Sulcus interparietalis, das sich durch friihzeitige Entwicklung seiner 
lIarkscheiden auszeichnet, so daB Flech8ig es zu den Primordialfeldern, 
den Sinnesfeldern, stellte. Bei allen anniihrend reif geborenen Friichten 
waren hier bis tief in die Rinde hinein markhaltige Faserbiindel nach
weisbar. Weiter ziihlte Flech8ig noch zu den Primordialgebieten ein 
Feld 9 wegen seiner friihen lIyelinisierung, das wohl mit dem spater zu 
beschreibenden Feld P E i' identisch ist oder dem PAl entspricht. 

Campbell beschrieb 1905 die Ahnnchkeit der oberen Parietalregion 
mit der Formation der Hinterwand des Gyrus postcentralis. Die heiden 
_-\reale des unteren Parietallappens (Gyrus circumflexus,[friiher:supra
marginalis] und Gyrus angularis) faBt er zusammen zu einem einzigen 
Felde seiner "common temporal area". An etwa derselben Stelle wie 
Fleclutig fand EUiot Smith (1907) eine streifenformige Zone, die den Sulcus 
interparietalis in seiner ganzen Lange umgibt und die strukturell eine 
gewisse Yerwandtschaft zwischen dem sensorischen postcentralen und dem 
visuellen occipitalen Gebiet aufweist. Er nannte diesen Streifen daher 
"sensory-visual band". Ferner konnte er im Gyrus parietalis suPerior ein 
vom ·G~'TUS parietalis inferior abweichendes Markbild aufdecken. 1m 
Gyrus parietalis superior sind beide BaiUargerschen Streifen (Tangential
fasern in der 4. und 5. Schicht) breiter und dichter als im Gyrus parietalis 

38* 
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inferior. Be80nders dicht erscheinen die BaiUargerschen Streifen an der 
Oberlippe des Sulcus interparietalis. 

Brod11UJ1l1l (1909) versieht die Areale mit Ziffern entsprechend ihrer 
frUben oder spiten Markreife wie FluMig und beschreibt die Regio parie. 
talis inferior als Feld 39 und Feld 40 (Gyrus angularis und Gyrus circum. 
flexus). Er betrachtet also auch das obere Scheitellippchen als frUb. 
markreif. 

Da Brod11UJ1l1ls Untersuchungen der partietalen Regionen sich auf 
das Affengehirn beschrinken, sich aber gerade diese Gebiete beim 

Abb.13. TeU derHirnkarteaus: .. DieCytoarcbitektonik 
der Hlmrinde des erwachsenen Menschen." 

11. Econcnno und KOBkinQ8. 

Menschen in der Entwick· 
lung weitgehend unter· 
scheiden, lassen sich kaum 
R iickschliisse ziehen. Aber 
auch er li13t seine Area 
p08tcentralis cauda lis sich 
Mch hinten auf beide 
Winde des Sulcus inter· 
parietalis und nach unten 
auch auf die V'orderwand 
des Gyrus circumflexus 
fortsetzen. Er unterschei. 
det im oberen Scheitel. 
lippchen eine Area parie. 
talis anterior von einer 
posterior, fiihrt a ber ihre 
Besonderheiten nicht aus. 

Nach den ausgedehnten und schonen Untersuchungen von v. Economo 
und K08kinas kann der Sulcus interparietalis cytoarchitektonisch nicht 
einer reinen Formation zugeteilt werden. Zum Sulcus postcentralis hin 
ist noch ein ziemlich reiner PD.Typ erkennbar, der dorsalwirts sich dem 
P E.Typ nibert. Diese Vbergangsbildungen nennen v. Economo und 
K08kinaa vorderhand P E D, "bis man sie durch andere Methoden 
(Myeloarchitektonik oder Fibrilloarchitektonik) besser unterscheiden 
kann". Diese Formation iiberzieht im Sulcus interparietalis, beide Winde 
bedeckend, die obere, zum Lobulus parietalis superior, und die untere, 
zum Gyrus circumflexus gehorige bis in die Gegend des Sulcus inter· 
medius primus (Jensen) und sogar noch weiter. Die Nebensulci des Sulcus 
interparietalis, die sich in den Lobulus parietalis superior hineinziehen, 
sind ebenfalls mit der Formation P E D ausgekleidet. (Abb. 13). 

Der hintere Teil des Lobulus par. info (der Gyrus ang.) zeigt in gewissem 
Sinne einen reinen P E.Typ. In diesem caudalen Gebiete nun, nach hinten 
von der Jensenschen Furche ist es wegen der .Ahnlichkeit wieder schwer, 
das Ende von P E (D) zu bestimmen. Man konnte es auch bis zum Ocd· 
pitallappen ziehend in manchen Fillen annehmen. 
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Auch E. Gerhardt (1940) kommt auf Grund auBerordentlich eingehen
der Studien an Serienschnitten zu der Ansicht, daB die Eigenarten von 
71 s, einem Feld, das die Vorderwand und den Fundus des Sulcus post
centralis sowie die frontalen Nebenfurchen einnimmt, sich auch in der 
Hinterwand vom Sulcus postcentralis in dem Sulcus interparietalis, im 
vorderen Teil sehr deutlich (im Bereich von Feld 86 und 87), im hinteren 
Teil weit weniger deutlich, wiederfinden. 

Diese Formation 718 wird folgendermaBen eharakterisiert: "Breite, straffe 
Radienanordnung bei relativ loekerer ~ervenzellanordnung, scharfe Sehiehten. 
grenzen, gut aufgehellte Illi und VI, relativ viele, groBe, breitgeformte Pyramiden
zellen in III', vereinzelt aueh in V." Ferner beschreibt E. Gerhardt, daB in der Unter. 
lippe des Sulcus interparietalis (Feld 88-90) haufig Anniherungen an die Felder 
der Oberlippe (86 bzw. 85) vorliegen. Sie bestehen darin, daB der in 88-90 breitere 
Rindenquerschnitt hier schmaler ist, besonders in der I. und III. Sehieht, und daB 
die horizont&le Schichtung betonter ist als in 88-90. Die Besehreibung der Felder 
86-85 deckt sich weitgehend mit der der Areale P D und P Evon v. Eernwmo und 
K08lcina8. CaudalwirtB von 86 findet E. Gerhardt ein Feld, das sie mit 85 (86) 
bezeiehnet mit stellenweiBe groBeren Pyramidenzellen in der Schieht VI, so daB 
dieses Feld einen "L'bergang zwischen 86 und 84 darstellt: wii.hrend in Feld 86 noch 
die Pyramidenzellen das Bild beherrschen, nehmen, je weiter man occipitalwirtB 
fortschreitet, die Kornerzellen zu (85). Charakteristiseh fiir die Felder, die dem 
P E D.Typ von v. Economo und K08lcina8 entspreehen, ist naeh E. Gerhardt "die 
breite, recht eindringliche radiare Anordnung trotz loekerer Xervemellanordnung 
mit gro.Beren P~Tamidenzellen in 1113, teilweise aueh in V und nicht stirkerem 
Granulareichtum als in den an der Oberfliehe gelegenen Xaehbarabschnitten hzw. 
Xachbarfeldern·'. 

enserer Arbeit legen wir die Einteilung von 'V. Ewrwmo und KOBlcina8 
zugrunde. Zum besseren Verstandnis des Mischfeldes P E D bringen 
wir zunachst die Beschreibung der Felder P E und P D nach v. Economo 
und KOBkina&. 

P D, entsprieht Brodmann Feld 2. 
Hauptken1lZeicken: lIehrreihige Lage gro.Ber Pyramidenzellen in der ill e·Schieht. 

Die Dicke der Rinde betrigt 1,8-2,0 mm, sie ist mittelbreit. 
Das Stratum moleeulare (I) ist eher schmal, relativ ze11reieh. 
Das Stratum granulosum extemum (II) ist mittelbreit und zelldieht. Es ent· 

MIt meist Komer. 
Das Stratum pyramidale (III) ist sehr breit, sehr zellreieh und gliedert sieh in 

3 'Lntersehiehten. In rna sieht man kleine, in IUb mittelgroBe Pyramidenzellen. 
_-\m prignantesten ist IIJ e ausgebildet. Es ist sehr 'Zelldieht und enthilt zu mehreren 
Reihen dicht libereinander angeordnet meist graBe Pyramidenzellen. 

Das Stratum granulosum intemum (IV) ist sehr zelldieht und besteht meist 
aus Komerzellen und nur wenigen dreieekigen kleinen Elementen. 

Das Stratum ganglionare (V) iat schmal und zellarm, so daB es alB liehter Zell· 
streifen imponiert. Es zeigt meist reeht kleine Pyramidenzellen und nur vereinzelt 
gro.Bere Exemplare. 

Das Stratum multiforme (VI) gliedert sieh in 2 Unterteile: 
a) der obere ist schmal, aber ziemlich zelldieht; er enthilt ungefihr zur HiUte 

Spindelzellen, zur anderen HaUte -kleine Pyramidenzellen, 
b) der untere ist wesentlichzellirmer und geht nieht scharf ins Mark liber. 
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P E, entapricht Brodmann Feld 7. 
Haupt __ icAm: Rinde mit breiten K6merachichten, einem lichten Streifen 

in der Lamina ganglionaris und deutIicher radiirer Streifung. Die Dicke der Rinde 
betrigt 2,~,O mm: 

I Mittelbreit, ~lIarm. 
TI Dicht gefiigt, aetBt sich meist aus K6rnerzellen zusammen. 
TIl 3 UnterBchichten: a) enthilt die kIeinsten, c) die grOSten Pyramidenzellen, 

die jedoch nicht jene GroBe nnd Zelldichtigkeit erreichen wie in P D. Scharfe 
Grenze gegen IV. 

IV Sehr breit, liSt 2 Unterachichten erkennen, die iuBere lockerer gefiigte a) 
unci die innere b) mit vielen trianguliren Zellen. In der IVb bnn man wiedemm 
eine auBere dichtere bl und eine innere lockerere b. unterscheiden. 

V Zerfillt in eine zellreichere und relativ zellgroDe iuDere Va und lichtere 
zellkleinere und zellirmere Vb, die als lichter Streifen imponiert. Die Lamina gangl. 
enthi.It abgeaehen von den Areae der hinteren Zentralwindung die gr6Sten Zellen 
im Parietalhim. 

VI Gliedert sich in die lockere iuDere VIal und die innere dicbtere YIa.. Beide 
besitzen graDe Spindelzellen; VIb ist locker gefiigt und enthilt kleinere Spindel
zellen. Scharfe Grenze gegen das lIark. 

1m hinteren Abschnitt der Oberlippe fillt regelmiSig noch eine Yariante der 
Area P E auf, die durch das Auftreten vereinzelter sehr graDer Pyramidenzellen 
in der mc und besonders in der V. Schicht gekennzeichnet ist (.<\rea parietalis 
superior posterior gigantopyramidalis): P Ey. 

Die Area P E und P D unteracheiden sich also hauptsichlich und leicht erkennbar 
durch folgende Merkmale: 

l. Die lIehrzelligkeit und ZellgrODe in der IIIc-Schicht ist chara11eri8tiBCh fur 
PD. In P E ist diese Schicht nicbt zu einer so dichten eigenen Zellage geordnet. 

2. Die Unterteilung der IV. Schicbt in eine auDere locker gefiigte und eine innere 
mit vielen trianguliren Zellen, in der man wiederum eine auDere, dichtere bl und eine 
innere lockere b. unterscheiden bon, zeicAnet P E au. Durch die lockere Fiigung 
der IVa-Schicht scheint die dichte IIIc-Schicht gleichsam frei iiber der IY. Schicbt 
zu schweben. 

3. Die V. Scbicht ist bei P D nicht scharf ausgeprigt, ziemlich hell und enthilt 
vereinzelt groBere Pyramidenzellen. Bei P E dagegen ist diese Schicht um ein 
Viertel breiter, deutlich in eine zellreichere auBere und eine zellirmere innere Schicht 
onterteilt. 

Das Feld P E D stellt also eine Mischung zwischen dem Rindentyp 2 
und 3 dar, d. h. zwischen dem frontalen und dem parietalen Bautypus. 
Der frontale Bautyp ist ausgezeichnet durch groBe, wohlgeformte und 
wohlgeordnete Pyramidenzellen in der III. und V. Schicht; die Schichten 
II und IV sind deutlich, aber nicht sehr dicht, die Kornerzellen sind meist 
dreieckig und mit kleinen Pyramidenzellen durchsetzt. Bei dem parietalen 
Bautyp haben die beiden Kornerschichten erheblich an Ausdehnung zu
genommen, die Zellen sind richtige runde Kornerzellen, die Pyramiden
zellen in der ITI. und V. Schicht sind kleiner, zahlreicher und weniger gut 
geordnet. 

Die myeloarchitektonischen Felder stimmen mit den cytoarchitek
tonischen weitgehend iiberein. Der Tell des oberen Scheitellappens, der 
ungefiihr dem P ED von tJ. Economo und KOBkina8 entspricht, wird von 
der Area 86 nach Vogt eingenommen. Diese Area ist euradiir, d. h. die 
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radiiren Markstrahlen verlaufen bis an die auBere Grenze von IIIb, und 
propestriata, d. h. die heiden Baillargerschen Streifen sind deutlich von
einander getrennt. Interessant ist nun, daB die heiden Baillargerschen 
Streifen von dorsal nach ventral immer mehr aufeinander zu laufen, so 
daB das angre~nde Feld (87) nur einen einzigen Streifen, = unitostriir, 
besitzt, bis die Area 88 dann astriir ist. 

Die Fasern in der I. Schicht des unteren Scheitellappens scheinen etwas 
weniger reichlich zu sein als in der I. Schicht des oberen Scheitellappens. 

Nach Vogt ist der untere Scheitellappen euradiir; ferner ist er dyscin
gulir, d. h. die II. Schicht enthilt ebenfalls Markfasern, 80 daB sie sich 
von der I. nicht deutlich abhebt. 

Wihrend nun das obere Scheitellippchen bistriir ist, zeigt das untere 
Scheitellippchen beinahe keine Streifen, da sowohl die V. Schicht als 
auch der ohere Teil der VI. Schicht viele Markfasern enthilt und die 
Baillargerschen Streifen nicht durch Kontrast hervortreten konnen. 
Der Gyrus circumflexus ist fast astriar und euradiar, wobei die vordere 
Rilfte faserreicher ist als die hintere. Der Gyrus angularis ist beinahe 
unistriir dadurch, daB der obere Baillargersche Streifen etwas hervor
tritt. 

Gegeniiber der von tJ. Ecmwmo und K08ki'IUUI erwahnten Unmoglich
keit einer genauen cytoarchitektonischen Gliederung des Mischfeldes 
P E D ergehen sich angioarchitektonisch gerade hier nach Pfeifer charak
teristische Bilder. Die angioarchitektonische Gliederung ermoglicht wie 
die Cytoarchitektonik die Einteilung der GroBhirnrinde in Areale. In 
mehreren Arealen finden sich GefaBeigentiimlichkeiten, so daB man sie 
durch ihre hesondere Gruppierung der GefiBe unterscheiden kann. Aus 
den ortlichen Verschiedenheiten der Vascularisation konnen Schliisse auf 
die Rohe der Differenzierung der Versorgungsgebiete gezogen werden. 
Pfeifer hat eine Hirnkarte auf angioarchitektonischer Grundlage fiir den 
Macacus rhesus aufgestellt. Entsprechende Untersuchungen am mensch
lichen Gehirn sind noch im Gange. FUr die biologische Deutung der 
Cytoarchitektonik seien die groBten Korrekturen zu erwarten, vor allem 
wiirde die rein subjektive Beurteilung der cytoarchitektonischen Gliede
rung durch die biologische Betrachtung objektiviert werden konnen. 
So bestitigt die Angioarchitektonik, daB die GroBhirnrinde kein ein
heitliches Organ, sondern eine Vielheit von Organen ist. "Nimmt man 
das funktionstragende Parenchym, die Nervenzelle, als Trager der Be
gabung, 80 ist das GefaBsystem Substrat der Leistung." 

Zu unseren Untersuchungen ist folgendes zu bemerken: 
Zu der histologischen Untersuchung waren friiher zwei Farbungen 

notig: 1. zur Darstellung der Nervenzellen eine Cresylviolettfarbung nach 
NiB81, 2. zur Darstellung der Fortsatze bzw. deren Markscheiden eine 
Farbung nach Heidenhain am Paraffinschnitt oder nach Weigert-Kult-
8chitzlcy am Celloidinschnitt. Diese Bilder erlauben eine Einteilung der 
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Schichten einmal nach der NervenzeJIanordnung, zum andem eine nach 
der Anordnung der Fortsitze. FUr unsere cytoarchitektonischen For
schungen benutzen wir die Silberimprignationsmethode von rk Onnis, 
die sowohl Fortsiitze wie Zellen in einem Bild klar zur Darstellung bringt. 
FUr die mikroskopische Untersuchung wurden sofon ~ch der Sektion 
und der makroskopischen Beschreibung kleine, etwa. 1/. cm dicke Blocke 
aus den vorhandenen Querwindungen, bzw. Briicken des Sulcus inter
parieta.lis herausgeschnitten und mit einer Schnittdicke von 20 fJ nach 
dieser Silberimpriignationsmethode bearbeitet. 

Die Technik der Silberimprignationamethode nach de Crin" gestaltet sich 
folgendermaBen: Einfrisches, nicht zu groBes GehirDStiick, 1/._1 cm dick, wird in 
eine 25%ige wisserige Losung von Chinin. bihydrochloricum auf 2--4 Tage gelegt. 
Hierauf kommt es nacb 1/. bis mebrstUndigem Wissem in flieBendem Wasser in 
eine 10% Formollilsung und bleibt hier 3-10 Tage. Xach der Hi.rtung in dieser 
Formollilsung werden Gefrierscbnitte, von 20 p Dicke, angelegt. Diese werden 12 
bis 24 Stunden unter mehrmaligem Wechseln in Aqua destillata gewissert. Jetzt 
k6nnen die Schnitte (meist iiber Xacht) in eine 5-10%ige Losung von Silbemitrat 
eingelegt werden und bleiben hier vor Licht geschiitzt 12-24 Stunden, mOglichst 
bei gleichbleibender Tempera.tur (Brutschrank von 20°). Aus dem Silbemitrat 
kommen eJie Schnitte ganz kurz durch Aqua bidestillata in eine reduzierende Losung, 
deren Stammld8ung folgende Zusammensetzung bat: 

Hydrochinin 10,0 
Formol 10,0 
Aqua. dest. 400,0. 

Die Stammlilsung wird 1 : 5,1 : 10,1 : 20 verdiinnt und dann erst gebraucht. 
Die Starke der Yerdiinnung versucht man am besten an einem Scbnitt unter Kon. 
trolle des Mikroskope. Die Reduktion wird ebenfalls unter dem lIikroskop verfolgt 
und ist mem nach 5---10 lIin. vollstindig. Wenn die Reduktionsfliissigkeit grau 
wird, wechselt man sie am besten. Die Schnitte kommen wieder auf kurze Zeit in 
Wa.sser und darauf zur DiHerenzierung in 5---10~;'ige Fixiernatronlilsung. Je nach 
der Starke ihrer Firbung bleiben sie hier eine bis mehrere Stunden, bis der Gnter
grund einen bellen Ton erreicht hat, auf dem sich die Zellen und Fortsitze 
kontrastreich abbeben. Xach langerem Aufentha.lt in destilliertem Wasser, 
mindestena 1/. Stunde, wobei man das Aqua dest. am besten einmal wechselt, 
werden die Scbnitte in 96% Alkobol gelegt und k6nnen hier beliebig lange ver
wellen, 8-24 Stunden, da der Alkohol weiter reduzierend wirkt und am Schnitt 
sonet keine Verinderung zu befiirchten ist. Nach der Entwisserung in absolutem 
Alkohol kommen die Schnitte in Carbohylol, werden hier aufgehellt, a.uf den 
Objekttriger aufgezogen und nach Aufenthalt in Xylol in Canadabalsam ein· 
gebettet. 

Unsere Untersuchungen fiber die Cytoarchitektonik des Parietal
Iappens sind aber noch nicht abgeschlossen. Es wird Thema. einer 
spiteren Arbeit sein, eine genauere cytoarchitektonische Einteilung auf
zustellen. Wir haben unsere cyt<;architektonischen Untersuchungen an 
beiden Hemispiiren angestellt um zu erfahren, ob ein Unterschied im 
Zellaufbau vorliegt. Sowohl in bezug auf die ZellgroJle und Anordnung 
der Zellen a.ls auch auf die Breite der Schichten konnten wir keine Unter-
8chiede feststellen. 
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Die Abb.14, 15, 16 zeigen die vordere und mittlere Querwindung 
der Oberlippe und die vordere Querwindung der Unterlippe. Sie zeigen 
den Mischtyp P D E . 

In der hinteren Querwindung der Oberlippe (Abb. 17) fii.llt die lIIc
Schicht wegen ihrer vereinzelten sehr groBen Pyramidenzellen auf. 

--' ..: ~.~ 

-"-

.lbb. H . '\" ordere Querwindung der Oberlippe. .-\ b b. 15. Mittlere Quenrindungder Oberlippe. 
Cberslchtsbild. '\"ergrOBerung ,lOtach. CbersichtsbUd. VergrOBerung 40tacb. 

Besonders hervorstechend fanden wir in der Va·Schicht groBe Pyramiden
zellen, die mit ihrem Spitzendendriten weit bis in die IV., ja bis in die 
III. Schicht hineinreichen. Diese hintere Querwindung der Oberlippe ist 
wohl von 11. Ewnmno und KoskiM8 als P E ,.. beschrieben worden, als 
'?ariante des P E.Typ. 

Im Gegensatz dazu gibt Abb. 18 einen Schnitt aus der hinteren Quer
windung der Unterlippe wieder. 
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Auffallend ist hier die starke Auspriigung der IV. Schicht, die zwar 
schmal, aber sehr zelldicht ist. Hier macht sich bereits die Nachbarschaft 
des Occipitallappens bemerkbar. Die Rinde ist zwar noch so breit wie in 
den vorderen und mittleren Querwindungen, aber zellreicher, insbesondere 

I 

" 

,~. . ... 
..... ,.. " . "., . 

, , . 

Abb. 16. Vordere Querwindung der t"ntel'- Abb. 1 j. HintereQuerwindungderObel'lippe. 
lIppe. "CbersichtsbUd. VergroBerung -lOfa('h. "Cbersi('ht. VergroBerung -lOfa('h. 

imponiert in der lY. Schicht der groBere Kornerreichtum. Die HI. Schicht 
enthiilt noch groBe Pyramidenzellen, aber die V. Schicht ist auf
fallend zellarm und bei groBerem Gesichtsfeld als heller Streifen deut
lich sichtbar. Sie enthiilt durchschnittlich kleinere Elemente als die 
VI. Schicht, nach tJ. Economo und KOBki'M8 ein Kennzeichen der occipitalen 
Formationen. 

tJber die Struktur der operkularisierten Querwindungen und inter
parietalen Briicken ist in der Literatur nichts bekannt geworden. 
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Bei Betrachtung der operkularisierten Querwindungen zeigen 
sich gegeniiber den umgebenden Querwindungen keine deutlichen 
Unterschiede. Die Abb. 19 stellt eine operkularisierte Querwindung 
aus dem hinteren Anteil der Unterlippe dar. 

~bb. 18. Hintere Querwindung der rnter- ~bb. 19. Operkularisierte Querwindung' 
Iippe. Cberslcht. VergrOBerung -lOfacb. htnten. rnterlippe. Cbersicbt. VergroBerung 

40fach. 

Die Rinde ist hier ehenso breit wie in der Umgebung, gleichfalls ist 
das Verhiiltnis der einzelnen Schichten zueinander unverii.ndert. Die 
Pyramidenzellen sind wohlausgebildet mit langen Fortsatzen, auch die 
iibrigen Zellen zeigen keinerlei Be80nderheiten. Entsprechend der Lage 
in dem hinteren unteren Teil des Sulcus interparietalis ist die starke Aus
bildung der heiden Kornerschichten besonders auffallend. Das gleiche 
gilt von den interparietalen Briicken. 

Abb.20 zeigt eine Briicke in ihrem unteren Anteil aus dem hinteren 
Abschnitt des Sulcus interparietalis. Entsprechend der Lage herrschen 
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die Kornerschichten vor (II. und IV. Schicht). Bei den iibrigen inter
parietalen Briicken in unserem Material finden sich die Verhiiltnisse der 
umgebenden Querwindungen wieder. Soweit wir auf Grund der geringen 
Anzahl von untersuchten operkularisierten Querwindungen und inter
parietalen Briicken iiberhaupt schon eine Zuteilung vomehmen konnen, 

r 

v 

moohten wir doch annehmen, daB in 
diesen Bildungen kein Unterschied gegen
iiber der Umgebung in bezug auf die 
Cytoarchitektonik. besteht. 

GesetzmiiBig weist der Sulcus inter
parietalis noch folgende Besonderheiten 
auf: In der Wand der Oberlippe fand 
de Orini8 in der IV. und in der V. Schicht 
groBe Pyramidenzellen, deren Hauptfort
siitze sich nahe dem Zelleib in zwei gleich 
starke.!ste verzweigen. Mit diesen .!sten 
umfassen sie Korner- oder auch Ganglien
zellen. Deshalb nennt siede Orini8 "Umfas
sungszellen" .Eine zweiteEigenart zeichnet 
die Oberlippe noch aus: in der VI. Schicht, 
dem Stratum "multiforme", in dem ge
wohnlich spindelformige Zellen liegen, 
deren Spindelspitzen je einen Fortsatz 
entsenden, einen zur AuBenfliiche senk
recht emporsteigend und einen zweiten, 
der sich innerhalb der VI. Schicht aus
breitet, hat de Orini8 eigenartige Zellen 
als "Zirkelzellen" beschrieben. Bei diesen 
verlauft wohl der eine Fortsatz senk
recht zur Oberfliiche, ein zweiter aber 
geht in einem Winkel von 900 yom 

Abb. 20. Interparietale Brilcke. 
unterer AnteU hlnten. 1J'bersicht. Zelleib abo Dieser ist kiirzer als der 

Vergr6Berong 4Ofacb. erste, aber bedeutend starker als die 
iibrigen. Der Zelleib bildet gewissermaBen 

den Scheitelpunkt der ausgespannten Zirkelbranchen. Zwischen beiden 
Fortsatzen liegen wieder andere, meist Kornerzellen. 

Die gleichen Umfassungszellen, die mit den Zirkelzellen wam
scheinlich in morphologischer Verwandtschaftsbeziehung stehen, fand 
de Orini8 noch im Gyrus postcentralis. Auch in unserem Material finden 
sich in der Oberlippe diese Zellen wieder. Die Abbildung 21 zeigt 
eine GangIienzelle der V. Schicht, von deren Zelleib direkt zwei 
starke Dendriten ausgehen und Komerzellen umfassen - Umfassungs
zelle. 
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Abb. 21. Umfassung8zelle der V. Schicht. VergroBerung 350fach. 

-

Abb. 22. Zlrkelzelle der VI. Schicht. VergriiBerung 350fach. 

Die Abb. 22 gibt eine Zirkelzelle der VI. Schicht aus der Oberlippe 
wieder. Auffallend ist femer die deutliche VergroBerung gegenuber den 
iibrigen Spindelzellen. 
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Physiologie. 
1m Sinne der progressiven Cerebralisation (worunter t'. Economo 

die Zunahme der hoheren Differenzierung und qualitative Weiterent
wicklung des Gehirns innerhalb einer eigenen Stammesreihe Yersteht) 
entwickelt sich der Parietallappen beim llenschen gewaltig und beein
flul3t dadurch weitgehend die ganze Form des Gehirns. Noch beim Mfen 
aul3erst klein ge"innt er beim llenschen eine unerhorte Ausdehnung auf 
Kosten der Sinnesflache fur den Gesichtssinn, der Area striata, die yon der 
lateralen Oberflache auf die mediale zuruckgedrangt wird, um Platz zu 
machen fur die parietalen Bildungen, die den hoheren intellektuellen Funk
tionen beim llenschen dienen. Damit erklaren sich auch die grol3en 
individuellen Schwankungen im anatomischen Bild. 

Flechsig hat, wie bereits en·ahnt, die Hirnrinde nach der frUben oder 
spaten l\larkreife eingeteilt; die Gebiete, die ihr Mark schon yor der 
Geburt erhalten, bezeichnet er als Primordialzentren. Ein solches nimmt 
er in der Wandung des Sulcus interparietalis an (Feld 13) und in dem 
hinteren Teil der Oberlippe ein Gebiet, das sich yielleicht mit P E" YOll 
v. Economo und Koskinas deckt. Der Sulcus interparietalis ware als der 
phylo- und myelogenetisch alteste ~-\nteil des Scheitellappens anzusehen, 
um den als Sinnesphare henlm sich nach den "Cntersuchungen FleclMigi!J 
die Intermediargebiete legen. ~-\ls Intermediargebiete bezeichnet Flech.sig 
die Teile, die ihr llark im Laufe der ersten Lebensmonate erhalten. Dabei 
machtFleclMig einen L'nterschied z"ischen dem yorderen und demhinteren 
Teil des oberen Scheitellappens: der yordere Teil (Feld 16) erhiilt sein 
Mark etwas frUber als der hint ere (Feld 21). 

In den Intermediargebieten sollen die Erinnerungsbilder der Sinnes
eindrucke aufgestapelt werden. Schliel3lich kommen als die Terminal
gebiete yon FleclMig jene Gebiete dazu, die am spatesten markreif werden, 
nach Ablauf des 1. extrauterinen lIonates. Diese stellen nach FleclMig 
die Assoziationsfelder dar. In diesem Assoziationszentrum yerknupfen 
sich die Yorstellungen aul3erer Objekte und Wortklangbilder zu dem posi
tiven'Vissen. Auf Grund eingehender Untersuchungen verlegt J. Retzills 
in das parietale Assoziationszentrum die mathematische Begabung. 

:Mit dem Primordialgebiet yon Flecksig "ill E. Schmith sein "sensory
visual band" identifizieren. Beide lokalisieren hier Sinnesfunktionen. 
Dieses "sensory-visual band" erstreckt sich von dem Gyrus postcentralis 
langs des Sulcus interparietalis bis zur Occipitalgegend und weist mit 
heiden Nachbargebieten in seinem cytoarchitektonischen Bau Ahnlich
keiten auf. Das bedeutet, iibertragen auf die Sinnesph~·siologie, ~~lm
lichkeit mit dem Zentrum des Tastsinnes und des Gesichtssinnes. Darau:! 
lassen sich, "ie spiiter beschrieben werden wird, die klinischen Erfah
rungen in Einklang bringen. Aul3erdem ist es moglich, dal3 das Feld 86 
von Vogt ehenfalls mit dem "sensory-visual band·· iibereinstimmt. Un
abhiingig von Flecksig, Smith, Brodman'll. und Vogt kamen t·. Economo und 
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Koskioos zu ihren Erge bnissen, daB der Sulcus interparietaIis von einem 
einzigen Gebiet bis auf kleine Abweichungen eingenommen wird. 

Sun findet de Crinis in der OberIippe Spezialzellen, wie sie charakte
ristisch sind auch fiir andere sensorisch·sensible Rindengebiete. 

Es liegt also die Yermutung nahe, daB wegen der friihen lIyelinisierung, 
der einheitlichen Struktur und des Yorkommens von Spezialzellen der Sul
cus interparietalis ein sensibel·sensorisches Zentrum darstellt, ein Zen. 
trum, das sich zwischen den drei fiir den lIens chen bedeutendsten sensori
schen Zentren ausbreitet, dem Zentrum des Tastsinnes, des Gehors und 
des Gesichtssilmes. 'Yegen der Sachbarschaft dieser Zentren ist es 
schwer, an Hand .on klinischen Befunden eine Lokalisation der Sto
rungen .orzunehmen. Denn hiiufig werden die Occipitalregion und die 
Temporalregion mit in die Storungen einbezogen. 

Fiir das obere Scheitelliippchen lassen sich noch keine genauen physiologischen 
Funktionen angehen. Yon dem dorsalen Teil des oberen Scheitellappens erhielten O. 
und O. ragt schwer erregbare Augenbewegungen, die vom Kiiltenystagmus nur 
wenig beeinflullbar sind, von dem ventralen Teil komplexe Bewegungen der Hand 
mit sekundiiren Adyersiybewegungen. 

Auch die Funktionen des unteren Scheitelliippchens sind nicht ganz eindeutig 
gekliirt. Erschwert ist die Erforschung der Funktionen besonders deshalb, weil die 
Ergebnisse der "ersuche am .-\ffen auf den lIenschen nicht iibertragbar sind, da der 
ganze untere Scheitellappen des lIenschen kein Analogon beim Affen besitzt. Reiz· 
physiologische rntersuchungen am lIenschen haben keinen motorischen Effekt 
ausgelost. So stiitzen sich die Lokalisationen nur auf pathologische Erscheinungen . 

• -\ls .-\usdruck parietaler Liisionen gilt im allgemeinen das Gerstmannsche Syn. 
drom: Fingeragnosie, Agraphie, Rechts.Links-Storung, Akalkulie, Alexie und Apra. 
xie. AuBer diesen Symptomen findet man halbseitige Storung der Sensibilitiit (Sto. 
rungen des lIuskelsinnes), Hemiparese, halbseitige lIuskelatrophie. Pitha sah bei 
Tumoren des Parietallappens Atrophien im Arm, besonders in den kleinen Hand· 
muskeln, in einem Fall auch im Bein, Storungen in der Innervation der Augen. 
bewegungen, Deviation conjuguee, Hemianopsie, optische und amnestische Aphasie, 
Sensibilitiitsstorungen (Pic1.:j, Astereognosie, Agrammatismus, Storungen im vesti· 
buliiren System, Brady- und .-\kinesie mit psychischen ~-\usfiillen. Klein ist der 
lIeinung, daB bei allen die.sen Storungen die Hand in den lIittelpunkt der Betrachtung 
gestellt werden mull. Als nicht konstant und nur als Ausdruck einer Schiidigung der 
Assoziationsfaserbeziehungen sind anzusehen: Agrammatismus, Leitungsaphasie, 
Farbnamenamnesie, Dysmetrie, spontane und reaktive Aut:>matoseerscheinungen. 
Die Agnosie, die im hinteren Teil des Parietallappens lokalisiert wird und die 
Gerstmann auf die Finger bezieht, dehnen von Stockert, Oonrad u. a. auch die Zehen, 
Schultern und Gesichtsteile aus. 

In den hinteren Teil des Parietallappens verlegt Lange die Richtnngsstorung im 
Raum und Ehrenu'ald auch in der Zeit. Conrad lokalisiert hier das Ordnen von 
Zusammenhiingen nach kausalen Gesichtspunkten. r. Stockert meint, daB die 
Grundstorung bei der Yielheit der Krankheitsbilder im wesentlichen eine Ord
nungsstorung ist, die Cufiihigkeit der riiumlichen, zeitlichen und kausalen Gliederung, 
die praktisch in einer "Behinderung alIer DarstelIungs£unktionen" in Erscheinung 
tritt. 

1m oberen Parietallappen nimmt Foerster an, daB, iihnlich wie bei dem Gyrus 
postcentralis, sensible Leitungsbahnen ausstrahlen, denn er beobachtete beim lIen· 
schen nach elektrischen Reizungen vor den tonisch-klonischen Kriimp£en der 
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kontralateralen Extremitit eine sensible Aura mit Paristhesien oder Schmerzen 
in den kontralateralen Extremitaten, auch hiufig Leibschmerzen. Bei stirkeren 
Reizen Bah er auch Drehbewegungen der Augen, des Kopfes und des Rumpfes nach 
der Gegenseite, ohne daB es moglich ware, dort eine Lokalisation der Lage der Korper. 
teile wie beim Gyrus postcentralis anzugeben. "In ihm ist die gesamte kontra. 
laterale Korperhiilfte und in betrachtlichem Grade auch die homolaterale Korper. 
halfte vertreten." In dem vorderen Teil des oberen Parietallappens, dem Feld 7 a 
von Brodmann sieht M (mrelli Storungen hinsichtlich der Richtung der Bewegungen, 
iihnlich denen bei Kleinhimachidigung und Storungen der Selbstkontrolle der 
Bewegungen bei geschlossenen Augen, Asynergien, Storungen des Ruhetonus der 
Muskeln und feine Veranderungen der Lagesensibilitit. 

1m unteren Parietallappen haben nach F06TBter Rindenverletzungen keinerlei 
sensible Storungen zur Folge. 

Herde im Gyrus circumflexus rufen meist dieselben Erscheinungen hervor wie 
die im Gyrus angularis. Die Astereognosie tritt bei Lisionen beider Felder auf, ebenso 
Storungen des lluskelsinnes und Lokalisationsstorungen, stirker allerdings bei 
Herden im Gyrus circumflexus. Die Agraphie wird ausgel6st durch Herde im Gyrus 
angularis, aber auch durch solche im Gyrus circumflexus. Redlic1& und };-othnagel 
stellen als ziemlich sicher hin, daB der l1uskelsinn sein Zentrum im unteren Parietal
lappen hat, besonders im Gyrus circumflexus. Lisionen des gamen unteren Scheitel
lippchens 1000n ideatorische Apraxie aus. Gordun nimmt im Gyrus circumflexus ein 
trophisches Zentrum an, von dem er als Schidigung ein lokalisiertes Odem sah. 

1st vorzugsweise der Gyrus angularis Sitz der Schiidigung, so finden sich Alexie 
und Akalkulie und nach KleiBt konstruktive Apraxie, die beiden letzten Symptome 
besonders bei Sib in der linken Hemisphire. Potzl sieht in der deviation conjuguee 
die Eigenfunktion des Gyrus angularis. 

Munk bebt hervor, daB bei Schidigung des Gyrus angularis das Gefiihl fiir die 
Konvergenz der Augen verlorengeht, Akkommodationsstorungen auftreten und 
die richtige und genaue Einstellung der Augen in die Richtung des Lichtreizes nicht 
mehr moglich ist. 

In der Gegend des Sulcus interparietalis selbst wurden Storungen im Xoten. und 
Ziffemlesen beobachtet. Alexie, Storungen des Xoten- und Ziffemlesens, Agraphie 
sind mit ihrer visuellen Komponente wahrscheinlich Teilerscheinung einer Schidi· 
gung der benachbarten optischen Region und durch gestorte Zusammenarbeit· 
mehrerer Teile des Gehima (linker gesamter unterer Parietallappen, Occipital. und 
Temporallappen und vielleicht auch rechter Hemisphare) zustande gekommen. 

Head hat an Hand von SchuBverletzungen durch den unteren Scheitellappen 
und besonders des Gyrus angularis nominale Aphasie = Erschwerung des Begreifens 
der vollen- Bedeutung der 'Vorte und "semantic deffects" = Deutungsstorung von 
Dingen beschrieben. 

Was den Sulcus interparietalis seIber betrifft, zeigten sich, wie POtu 
berichtet, bei einem Erweichungsherd im linken Parietallappen aprakti. 
sche Storungen. Diese Schidigung verlief lings des Sulcus interparietalis 
vom Gyrus angularis aus bis unter die hintere Zentralwindung nach vorne 
und unterbrach ventral und dorsal Balkenziige, die vom oberen Parietal· 
lappen entstammten. Diesen Streifen nennt POtzl interparietalen Mark
streifen und hebt hervor, daB er nicht gleichzusetzen ist dem "sensory
visual band" von EUiot Smith, das er als interparietalen Rindenstreifen 
dem Markstreifen gegeniiberstellt, denn der Rindenstreifen umfaBt nur 
die schmale Rinde, wahrend der Markstreifen ein Markgebiet darstellt, 
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das rinnenf6rmig ein mit besonderer Struktur ausgests.ttetes Rinden
gebiet umsch1ieBt. Das ,,sensory-visual band" hat zunichst keine andere 
Beziehung zu dem interparietaIen Markstreifen &Is die der Nachbarscha.ft. 
Mikroskopisch ist die topograpbische ZugehOrigkeit der geschidigten 
Leitungssysteme niOOt immer eindeutig zu kli.ren. Es ist aber &Is sieher 
anzunehmen, daB bei der ZerstOrung des Markstreifens BaJkenbaJmen 
mitgesOOidigt werden, die hauptsichlich im dorsalen Teil des Mark
streifens yom oberen Parietallappen fast symmetrisch zur Gegenseite 
ziehen. Diese Ansicht vertrat auOO .Liepma,.. bei einer Zerstorung des 
interparietaJen Markstreifens, die eine Apraxie ausl6ste. 

FUr die Entstehung der Apraxie hilt POI%Z das Mitbefallensein der 
Marksubstanz erforderJich. Er will eine Apraxie "gleiOOgiiltig, welcher 
klinischer Unterform sie angehM, lokaJisatoriseh eindeutig auf eine Lision 
des interparietalen Markstreifens beziehen, wenn sie 

1. im klinisOOen Bild Anzeiehen eines gestOrten Gleiehgewichtes der 
Wirkung optischer und taktiler Eindriieke enthilt und 

2. im klinischen Bild Anzeichen einer Unordnung zwischen motori
sehen Einstellungen verrit, die in der Norm dem Arm angehoren und 
zwischen solehen, die in der Norm dem Rein zufallen." 

Den Grund fiir die Verkniipfung beider Bilder sieht Piit%Z in dem be
sonderen Entwicklungsgang der Lage und der Cytoarehitektonik des 
interparietal en Rindenstreifens. 

Die Hemianopsie und die Tastlihmung bilden unter diesem Gesichts
winkel die beiden Extreme im Storungsmeehaniinnus des interpa.rietalen 
Rindenstreifens, die sich &Is visuelle und sensorisch wirkende Einfliisse 
zur Apraxie ve:rbinden. Das Ger.mnaDBSOOe Syndrom fiihrt Piit%Z auf 
eine Lision des occipitalen Anteiles des Sulcus interparietaIis zuriick. 
Dieser Ansicht war auch Ger.mnann selbst. de MorBier sah vestibuli.ren 
Schwindel und visuelle StOrungen bei einer ParietaJ1appenschidigung 
durch eine Cyste. Er bezieht seine Beobachtungen speziell auf den Sulcus 
interparietalis, da die Cyste die Gegend. des Sulcus interparietalis kompri
mierte, insbesondere die Felder 5b und 7a nach .Bf'odmaM-Vogt. Diese 
LokaJisation entspricht genau der, die durch faradische Reizungen der 
menschlichen Rinde durch FoerBler bei Trepanierten gefunden wurde. 
Nach Foer8ler lOst die Faradisatioll der OberJippe des Sulcus interparieta1is 
einen heftigen SOOwindel aus mit der subjektiven Empfindung, daB die 
Gegenstinde siOO naOO der Seite des Baizes drehen; deshaJ.b haben dann 
die Patienten den Eindruek, sich selbst naOO der entgegengesetzten Seite 
zu drehen. Dieses subjektive Gefiihl sieht de M oraier &Is Beweis fUr das 
Vorhandensein eines vestibuliren Rindenzentrums an. Die Sehwindel
anfille konnen so stark sein, daB sie zur Benommenheit, ja bis zur BewuBt
l08igkeit fiihren. de Mormr spriOOt deshalb von einer vestibuliiren 
Epilepsie. 

ArcblT fUr Psycblatrie, Bd.l17. 39 
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Die VerbindUDg vom Labyrinth zu dieaem natibu1l.ren RindeDzentram k&mte 
1. ilber den Nacleus ruber and ThaJaJpus oder 2. auf dem Wege des Nervus cocblearia 
erfolgen. Beide Hypotheeen achlie8en aher eine dritte Dicht aUB. 

Was die VerbindUDg der parietalen Rinde hzw. der veatibuli!en 7Amtren mit 
anderen Diedrigen Zentren betrifft, mOcbte icb enriJmen, daB von dar parietalen 
Binde em Tell des Tractus parieto-ponto.cerebellaris entapringt, dar in den Bracken
kernen encHgt and von dort bis m den Pwaa;.oben Zellen des K1einbirna gebt. 
Auch ist tbemetisch eine VerbindUDg des Kleinbima and der vestibuliren Keme 
mit dem Parietallappen m6g1ich durch den Tractus cerebello.tegmentalis meII8D.

cephali, der bis zum Nucleus ruber und von dort via Tbalam.i bis BUr Rinde zieht. 
Zuaammen mit Gleicbgewicht.aat.oroDgen bei Ver1etzang dee Parietallappens 

Bah de MurNr aach bei einem anderen Fall visuelle St6ruDgen iii. Form von Amblyo
pie und Amauroae fir die Zeit des ADfallea and aach fUr die Zwischenzeit. Daa Za
sammentreffen VOQ Schwindelanfillen and viauellen 8t6ruDgen hat aach HO/I be
achrieben, dar experimentell duroh VeatibuIariareizung eine voriibergehende Am
blyopie bervorrufen konnte. In einem Fall von traumatiacher SchidiguDg der 
Parieta1region war den Aufi11en eine viauelle Aura voraugegangen, mit eiDer Defor
mation dar Gegenstinde im SiDne einer Verbreiterung (Metamorphopsie). PrefJ
lnwger und &1trrtM.r haben eine EinenguDg der Geaichtsfelder rihrend der calorischen 
Reizung des Labyrinthes featgestellt. de MurNr fand aach bei einem Fan daa 6fter 
in der Literatur beacbriebene Symptom dar Cyanopaie and Mikropaie. Die Nihe 
der veatibuliren corticalen Zentren and dar visuellen Zentren erklirt, daB Labyrinth
eindriicke die Sebfunktimi 8t&'en. k6nuen. 

Aus der Lokalisation der Storungen geht hervor, daB es sich bei der 
Entwicldung des ParietaJIappens um menschliche Neuerwerbungen 
handelt, die das materieDe Substrat der hOheren Intelligenz bedeuten 
und die sich auf die neuerworbenen BegriHszentren Btiitzen. Diese 
Begriffszentren sind wohl durch die Spezjfizierung friiher undifferen
zierter Zellen und Areae, die durch die Erziehung zu neuen Fonktions
bereitschaften gefUhrt worden, entstanden. Solche BegriHszentren sind 
fUr den M'enschen: das Lesezentrum, das Zentrum fiir die Deutung der 
Worte, die ve1'8chiedenenHandlungszentren, dieZentren der Rechts-Links
orientierung, des optischen Dingerkennens usw. AIle diese hOheren 
Assoziationszentren bilden die Grmidlage, die der Mensch in seiner 
modernen Entwicldung unci zu seiner technischen Spezia1isierung braucht. 
Diese vielfiltigen feineren Spezialisierungen, zu denen die Stenotypie, die 
Telegrammsprache, das Partiturlesen gehOren, und viele andere Konstel
l&tionsbewegongen, die fUr ~stimmte technische Arbeiten unbedingt 
notwendig sind, haben vieDeicht ihr iibergeordnetes Zentrum im Parietal
l&ppen. 

ZusammenlaBsong. 
1. Bei der Betrachtung der iuBeren Form des Sulcus interparietalis 

sehen wir in der iiberwiegenden MehrzaJd der Fille 2-3 Querwindungen 
ausgebildet. Dabei ist zu bemerken, daB. in der linken Oberlippe die hintere 
Querwindung ungefihr e'bensooft ausgebildet ist wie die beiden vorderen, 
wii.hrend in der rechten Oberlippe die hintere Querwindung seltener 
beobachtet wird. Auffallend sind femer operkularisierte Querwindungen, 
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die in der Beschreibung von anderen Autoren bieber nicht beriicksichtigt 
worden sind. 

2. AuBer den konstanten- Querwjndungen zeigt dar Sulcus interparie
talis in seinem VarIa.uf wie in der Ausbildung seiner Nebenfurchen eine 
starke Variabilitat. Die interparietalen Briicken und die operkulari
aierten Querwindungen stehen in keinem gesetzmiBig erfaBbaren Zu
sammenhang zu den wobla1l8gebildeten Querwindungen und bevor
zugen weder die eine noch die anderQ Hemisphire. 

3. An Hand unseres, bisher a.llerdings nur wenig umfangreichen, Mate
rials kommen wir zu dar vorliufigen Beobachtung, daB die operkulari
aierten Querwindungen und die interparietalen Briicken in ihrer Cyto
arcbitektonik ihrer nichsten Umgebung P E D gleichen. 

4. Vom cytoarchitektonischen Standpunkt aus bestatigen wir die An. 
gaben von t1. EWMmO und K08afflJ8, daB der Sulcus interparietalis von 
einer cytoarchitektonisch einheitlichen Formation eingenommen wird. 

5. Das Auftreten von SpeziaIzellen, die von de On"iIl als "Umfassungs
und Zirkelzellen" beschrieben werden, unterscheidet dieses Areal von 
anderen im Scheitellappen und berechtigt zu der ADDahme, daB der Sulcus 
interparietalis eine eigene cytoarcbitektonische Struktur besitzt. 

6. Solche Umfassungszellen fand de On"iIl ebenfa.lls im Gyrus post
centralis, der, wie wir in dem Kapitel "Entwicklungsgeschichte" dargelegt 
haben, sich dem Sulcus interparietalis gleichartig entwickelt. Wir mOchten 
aus diesem Grunde auch den Sulcus interparietalis dar sensibel-sensori
schen Region zurechnen. 

7. Der Umstand, daB bier ein cytoarchitektonisch chara.kteristisches 
Areal vorliegt, wie wir festgestellt haben, und die Tatsache, daB FlechBig 
primature Nervenfasem, die von dieser Stelle ausgehen, nachgewiesen 
hat, lassen den SchluB zu, daB es bier zu besonderen Leistungen serunDler 
Art kommt. Ein ganz aicherer Beweis ist jedoch bierfiir noch nicht 
erbracht. 

8. Da die Bahnen des Muskelsinnes zum Teil im Scheite1lappen enden, 
ist der Gedanke naheliegend, daB auch der Sulcus interparietalis fUr be-
80ndere Leistungen des Muskelsinnes in Frage kommt. 

9. Da aiob femer die Zellstruktur in dem Sinne und in dem Grade 
andert, in dem man aich im Sulcus interparietalis einem anderen cyto
architektonischen Nachbarfeld nihert, nehmen wir an, daB es aich bier 
um ein 'Obergangsfeld handelt, das die Verbindung zwischen den drei 
groBen sensorischen Zentren herstellt. 

10. Die anatomo-klinischen Beobachtungen laasen vorlii.ufig noch 
keine Deutung dar Physiologie des Sulcus interparietalis zu und sind zu 
ongeniigend, um seine klinische Bedeutung voll feBtzulegen. 

39* 
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Am 17. Februar 1913 warde ich als Tochter des Betriebsleiters 

Willi Wunderlich uud seiner Ehefrau iu Berlin geboren. Nach 9 Schul
jahren im Cecilien-Lyzeum Berlin-Lichtenberg ging ich in das Berli
nische Gymnasium zum Grauen Kloster tiber und verliell die Anstalt 1932 
nach bestandener Reifeprilfung, um Medizin zu studieren. Diesen Plan 
fnhrte ieh indes nieht aus, sondem trat in die photograpbische Ab
teilung des Lette-Vereins Berlin ein und hestand bier die staatliche 
Pr11fung als tecbnische Assistentin an medizinischen Instituten mit 
"Behr gut". Das praktische Halbjabr zur Erlangung der staatlichen 
Anerkennung leistete ieh in der Psychiatrischen und Nervenklinik der 
Cbarite Berlin abo Vom l. November 1934 bis 31. Dezember 1937 war ich 
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31. Dezember 1939 in derPsychiatrisehen und Nervenklinik der Charitt;, 
Berlin, als technisehe Assistentin tltig. 1m 3. Trimester 1939 entsehloB 
ieh mich, Medizin zu studieren, und warde am 21. November 1939 
immatrikuliert. 

Die ilrztliche Vorprtifung bestand ieh in Berlin am 28. April 1941 
m!t "Behr gut". Die klinisehen Semester verbrachte ieh ebenfalls slmt
lieh in Berlin. Die I1rztliche Prilfung legte ieh am 5. Mai 1944 vor 
dem Prtlfungsaussehuf1 in Berlin mit dem Urteil "Sehr gut" abo Die 
Bestallung als Arzt wurde mir mit der Geltung vom 5. Mai 1944 
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