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Verfasser W. Schnitze an, er unterscheidet aus ihm Sttz- und

eigentliche iechzellen, letztere allein tragen beim Frosch Cilien. Nur

die variksen Auslufer waren nicht so regelmig knotig, wie Jener

sie abbildete. Verbindungen zwischen Nervenendfasern und diesen

Auslufern hat er nie gesehen, doch gleichen die erstem ganz den

letztern, da wo sie sich unter dem Epithel verlieren. Niemals sah Vf.

Uebergangsformen zwischen beiden Zellenarten (auch nicht beim Meer-

schweinchen).
3 4 Wochen nach der Exstirpation der Bulbi treten beim Frosch

die ersten Degenerationserscheinungen auf. Dieselben betreffen ledig-

lich die eigentlichen Eiechzellen und fhren unter fettiger Infiltration

derselben zu einem Zerfall der zentralen und peripheren Auslufer,
meist mit letzterm beginnend; schlielich bleiben nur die Kerne noch

deutlich erhalten. Die Sttzzellen bleiben vllig unversehrt; Exner
hat sich durch Beimischung gewhnlicher Epithelzellen aus der Nach-

barschaft der Regio olfactoria zu der entgegengesetzten Annahme
verleiten lassen. Beim Meerschweinchen findet Vf. normal die Sttz-

zellen mit einem sehr hinflligen, kurzen, dichten Flimmerberzug
versehen, ihr unteres Ende ist gabelfrmig. Die Eiechzellen sind

ohne Cilien. Die Degeneration tritt hier viel schneller auf, als beim

Frosch, ist aber im Allgemeinen dem Vorgang bei diesen gleich. Die

Eiechzellen fallen bei Isolationsprparaten zwischen den Sttzzellen

heraus. Erst viel spter (3 4 Monate nach der Operation) beginnt

auch eine Degeneration der Sttzzellen, indem sie sich mit Fettkrn-

chen fllen und ihre Auslufer atrophieren. Vf. sieht darin einen se-

kundren Prozess als Folge der frher vernderten Eiechzellen, da

nun auch die Sttzzellen auer Funktion gesetzt sind.

abl-Rckhard (Berlin).

Jakob Heiberg, lieber die Drehungen der Hand.

Historisch und experimentell bearbeitet. Wien. Urban u. Schwarzenberg.

Verf. gibt zuerst einen sehr umfangreichen Ueberblick ber die

Geschichte der Lehre von der Supination und Pronation der Hand mit

vollstndiger Angabe der betreffenden Literaturstellen.

Aus diesem historischen eberblicke erhellt, dass die Lehre von

der ausschlielichen Drehung des Eadius bei der Pronation und Su-

pination die ltere gewesen, dass aber schon ziemlich frh (Wins-

low, 1669 1760, war der erste, der dies aussprach) eine andere

Lehre auftrat, die zu beweisen suchte, dass es sich bei der Prona-

tions- und Supinationsbew^egung nicht blo um Drehung des Eadius

um die feststehende Ulna handeln knne, sondern dass auch letzterer

Knochen eine Drehung ausfhre, und zwar die Hlfte eines Kreises

im entgegengesetzten Sinne desjenigen Kreises, welchen der Eadius

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Heiberg-, Drehungen der Hand. 445

um die Ulna beschreibt. Diese Lehre von der Mitbewegaing der Ulna

scheint aber ziemlich wenig Beachtung gefunden zu haben, da smt-
liche neueren und gebruchlichen anatomischen Lehrbcher aus-

schlielich die Bewegung des Radius um die feststehende Ulna und

zwar um die von Vicq-d'Azyr (1748 1794) zuerst angegebene,
vom Capitulnm radii zum Capitulum ulnae verlaufende Achse erfolgen

lassen.

Ausgehend von der gewiss richtigen Beobachtung, dass zwischen

der Supinations- und Pronationsbewegung, welche wir genau nach

dieser herrschenden Theorie ausfuhren, und der, wie wir sie im ge-

whnlichen Leben tagtglich ausben, ein ziemlich betrchtlicher Un-

terschied besteht, sucht Verf. nun an der Hand experimenteller Stu-

dien erstens die Unrichtigkeit der Theorie von der ausschlielichen

Bewegung des Radius um eine feststehende Ulna zu beweisen, und

dann die scheinbar vergessene Lehre von der Mitbewegiing der Ulna

bei den Pronations- und Supinationsbewegungen wieder zur Geltung
zu bringen.

Verf. operiert dabei teilweise mit mglichst genau gefertigten

hlzernen Modellen der beiden Vorderarmkuochen; die nach einem

Gipsabguss ebenfalls in Holz geschnitzte Hand ist unbeweglich mit

dem Radius verbunden. Zwischen Capitulum radii und Capitulum
ulnae ist die Bewegungsachse nach Vicq-d'Azyr mittels eines

eisernen Stabes angebracht, dieselbe jedoch nach der Hand zu ver-

lngert, so dass sie ungefhr in der Hhe des Capitulums des fnften

Metacarpalknochens die Hand verlsst. Um diese x\chse also muss

der herrschenden Theorie zufolge die Bewegung stattfinden.

Lsst man nun diese eintreten, so macht der laterale (radiale)

Rand der Hand mit dem Daumen eine Exkursion von 9 11 cm, was

gewiss dem physiologischen Akte der Pronation und Supination nicht

entspricht, denn bei dieser betrgt der Ausschlag nur 7 cm.

Verf. fhrt nun noch einen zweiten Grund ins Feld gegen die

herrschende Theorie der ausschlielichen Radiusbewegung; er geht
von der Bewegung aus, die man beim Einbohren eines Bohrers oder

Pfropfenziehers ausbt. Wrde diese nmlich, die ja ausschlielich

in Pronation und Supination ^Desteht, nach der herrschenden Theorie

erfolgen, so wrde gerade die Stelle, welche den Bohrer fixiert hlt

(bekanntlich zwischen dem 3. und 4. Finger), einen Bogen von fast

4 cm beschreiben, ein Verhltnis, das jedes Bohren unmglich machen

wrde.
Nach diesen negativen Beweisen gegen die herrschende Theorie

sucht nun Verf. die Mitbewegung der Ulna bei der Pronation und

Supination direkt experimentell sichtbar zu machen.

Ausgehend von der Voraussetzung, dass die angenommene Drehung
der Ulna um einen Punkt der vertikalen Firste der Fossa sigmoidea

major erfolgen msse, whlte Verf. folgende Versuchsauordnung. Der
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entfleischte Oberarm ist mit der ventralen Seite nach unten auf einem

Brettchen fixiert^ in das Olecranon ist in der Lngsrichtung der Ulna

ein Messingstab eingebohrt, der, von der Fossa sigmoidea major ge-

rechnet, genau die Lnge hat, wie die Entfernung von diesem Punkte

zum Capitium ulnae. Als Ausgangsstellung ist die uerste Supina-
tion angenommen. Ist nun obenerwhnte Voraussetzung des Verf.

richtig, so muss sich bei der Pronatiou an dem verlngerten Ole-

cranon" ein Ausschlag bemerklich machen, genau so gro wie der

an dem Capitulum ulnae. Verf. gibt nun in einer kleinen Tabelle

die Mazahlen der Ausschlge am verlngerten Olecranon und gleich-

zeitig am Processus styloides radii an, und es ist aus derselben er-

sichtlich, dass die Gre der Exkursion am Padiusende in umge-
kehrtem Verhltnisse steht zu derjenigen am verlngerten Olecranon,
d. h. dass bei grter Bewegung der Ulna der Ausschlag am Ra-

diusende am kleinsten ist und umgekehrt.
Verf. kam es nun darauf an, die Exkursionen der beiden Knochen

bei der Pronationsbeweguug graphisch darzustellen. Der Oberarm

wurde wie beim vorher besprochenen Versuchefixiert, die Hand exarti-

kuliert und sowohl am Processus styloides radii als am distalen Ende der

radio- ulnaren Achse wurden Pinsel angebracht. Um die beiden Unter-

armknochen in ihrer gegenseitigen Lage zu erhalten, wurde das peri-

phere Stck des Unterarmes in einer durclilcherten, ziemlich starken

Paraffinplatte befestigt, die zugleich den Zweck hatte, bei der aus-

zufhrenden Pronationsbewegung als Handhabe zu dienen. Auf diese

Weise bekam Verf. zwei Kurven, eine obere vom Radius, eine untere

in entgegengesetztem Sinne verlaufende von der Ulna. Die Kurve

des Radius betrgt ungefhr 90" eines Kreises, die Ortsvernderiing
dabei beluft sich auf 4,6 cm, die der Ulna bei einer Ortsvernderung
von 2,5 cm fast 180.

Um nun die an der Leiche konstatierte Drehbewegung der Ulna

auch beim Lebenden nachzuweisen, verlngerte Verf. wie beim ersten

Versuche das Olecranon durch einen am Arm des Untersuchungsindi-
viduums mittels Gummi- und Heftpflasterbndern befestigten Metall-

stab, die Hand erfasste zwischen dem 3. und 4. Finger einen in einen

Holzklotz eingebohrten Bohrer und maehte von einer halben Prona-

tionsstellung aus Supinationsbewegungen. Der an dem verlngerten
Olecranon befindliche Pinsel beschrieb dabei den beim Leichenexperi-
mente gefundenen vollkommen konforme, natrlich in entgegengesetztem
Sinne verlaufende Kurven als Ausdruck der Drehbewegung der Ulna.

Verf. beschreibt nun eine weitere Reihe von Versuchen, die an-

gestellt wurden, um die Bewegungsverhltnisse der beiden Vorder-

armknochen bei wechselnder Fixationsstelle der Hand zu demonstrieren.

Zu diesem Zwecke wurden die Verlngerungen der Spatia interossea

II, III und IV durch Linien am Handgelenke markiert, die Hand
exartikuliert und an den bezeichneten Stellen Metallstifte in die Knor-
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pelflchen des Radio-Uhiargelenkes eingetrieben. Verf. kam dabei zu

folgenden Resultaten. Wird in das distale Ende der radio- ulnaren

Achse ein Metallstift eingetrieben und am Processus styloides radii ein

Pinsel befestigt, so beschreibt der Radius bei seiner Bewegung um
die feststehende Ulna einen Bogen von 160^ mit einem Ausschlag von

7 cm. Jemehr nun die Fixationsstelle, also das Zentrum der Dreh-

bewegung, radialwrts verlegt wird, um so kleiner wird einerseits der

Ausschlag des Radius, um so grer anderseits der der Ulna. Ent-

fernt man nun den Pinsel von dem Processus styloides radii und lsst

die Ulna um den fixierten Radius eine Drehbewegung ausfuhren, so be-

schreibt jene einen Bogen, der genau die Hlfte desjenigen Bogens

betrgt, der bei der Drehung des Radius um die feststehende Ulna

erfolgt.

Aus den geschilderten Versuchen kommt Verf. nun zu dem End-

resultate, dass die Drehbewegungen des Vorderarmes gegenseitig
vikarierende Funktionen der beiden Knochen sind, und
zwar ist dabei in der Regel der Ausschlag des Radius
der grere, es kann aber auch die Ulna allein rotieren.

Am Schlsse seiner Abhandlung macht Verf. noch Mitteilung ber

Inkongruenz der Gelenkteile des Kubital- und Radio -Ulnargelenkes,

sowie ber Muskelverhltnisse, die jedoch einen besondern iVnspruch

auf Neuheit und Interesse nicht erheben drften.

Herniauu (Erlangen).

Aime Girard, Recherclies snr la saccliarogenie daiis la

betterave.

Comptes reudus. T. 97. p. i 305 1308.

Die Zuckerrben selbst, sowie ihre Wurzelfasern enthalten nur Rohrzucker
;

dagegen findet sich in den Blattstielen, in den Blattrippen und in den Blatt-

spreiteu neben Rohrzucker auch Traubenzucker. Durch 8 mal whrend einer

Vegetationsperiode vorgenommene Untersuchungen liefert der Verfasser den

Nachweis, dass Rbe, Wurzelhaare und Blattstiele bei Tag imd bei Nacht die

gleiche Zusammensetzung aufweisen, dass sich dagegen der Rohrzuckergehalt

der Blattspreiten zwischen Abend und Morgen iim die Hlfte, mitunter sogar

um einen noch grern Betrag vermindert, whrend ihr Traubenzuckergehalt

nicht wesentlich variiert. An hellen Tagen bildet sich mehr Rohrzucker als

an trben; die an jedem Tage gebildete Rohrzuckermenge ist demnach ab-

hngig von der die Pflanze treffenden Lichtmenge.

Kellermann (Wunsiedel).
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