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Uber Anregung meines hochverehrten Lehrers, des Herrn Hofrathes Toldt, gieng ich an die Unter- 

suchung der Stcissbeinmuskeln des Mcnschen. Obvvohl diese Muskeln /Aim Theilc schon friiher bekannt 

waren, so war doch die hcrrschcndc Ansicht tiber die Haufigkeit des Vorkommcns dcrsclbcn cine irrigc. 

Man findet in den anatomischen Lehrbtichern diese Muskeln entweder gar nicht angefiihrt, oder, 

wenn sie angefiihrt werden, crfahren sic von Seiten cler betreffenden Autoren eine ganz r.ebcnsachliche 

Behandlung. 

Einige zweifeln die Existenz der Mm. sacro-coccygei iiberhaupt an (Hcnle), andere beschriinken 

sich darauf, einen friiheren Autor zu citiren (Sandifort, Sommerring), wiedcr andere betoncn bei der 

Beschreibung dieser Muskeln das seltene Vorkommen dcrsclbcn (Gegenbaur, Krause, Langcr, Toldt 

etc.). Auffallender Weise wircl von Hyrtl behauptet, dass die Mm. sacro-coccygei posteriores haufiger 

sind, als die anteriores, desgleichen von Quain, wahrend andere Autoren (Gegenbaur, Krause, 

Langcr etc.) cntschieden fiir das haufigcre Vorkommen dcr Mm. sacro-coccygei anteriores eintretcn. 

Ich habe die Lcichen von 110 crwachsenen Pcrsoncn dcr Rcihe nach, wie ich dercn habhaft werden 

konnte, ferner eine Anzahl von Kindesleichcn untersucht, unci schon nach den Ergebnisscn dcr ersten 

Untersuchungen wurde die Ansicht, welchc ich mir aus der einschlagigen Litteratur gebildct hattc, stark 

erschiittcrt. 

Zugleich drangtc sich bald die Uberzcugung auf, dass es durchaus nicht geniigend ist, cinfach das 

Vorkommen von Muskelbiindeln an der ventralen und dorsalen Flache des Kreuz- unci Steissbeines des 

Menschen zu constatiren, sondern dass cine Abhandlung tiber die Steissmuskeln nur dann den vvisscn- 

schaftlichen Anforderungen entsprechen konne, wenn dieselbc auf vergleichend-anatomischer Grundlage 

durchgefiihrt ist. Denn es ist klar, dass diese Muskeln in ihrem typischen Zustandc bei jenen Saugethieren 

zu treffen sind, bei welchen die Wirbelsaule eine grossc Zahl von Schwanzwirbeln besitzt. So gibt es Alien 

mit 28, Hundc mit 20 Caudalvvirbeln u. s. w. Bcdenkt man, welchc Ftille von Bcvvcgungen diescThicrc mit 

ihrem Schwanzc ausfiihrcn konnen und mit welcher Kraft sic dicselbcn vollfiihrcn, so wird man von vornc 

herein eincn ebenso complicirtcn als kraftigen Muskelapparat fiir den caudalen Abschnitt der Wirbelsaule 
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dieser Thiere erwarten. Ich habe demnach meine Untersuchungen auf Hunde, ein Kanguruh unci auf 

folgende lang- und kurzschwanzige Affen ausgedehnt: 
Cynocephalus hamadryas (Mantelpavian), Cynocephalus mormon Erxl (Mandrill), Cebus cirrifcr 

(schwarzer Rollaffe), Papio sphinx (Pavian), Cercopithecus calliirichus (Mccrkatze), Resus nemestrinus 

(Halbaffe) und cine andere Cercopithecus'-Art, welche nicht mehr naher zu bestimmen war. Kerners hatte 

ich Gelegenheit, zweijunge Orang-Utans und eincn Chimpanse diesbcziiglich zu untcrsuchen, so dass 

ich das Verhaltcn der Schwanzmuskeln von den langgcschwiinzten und kurzgesebwanzten iibcr die 

schwanzlosen Affen heraufbis zum Menschen verfolgen konnte. 

Ein kurzer Vergleicb der betreffenden Praparate von vcrschiedcncn geschwanzten Saugethieren zeigt, 

dass sich am Schwanzc im Wcsentlichen iiberall dicsclbe Anordnung der Muskeln wiederholt. Es 

flndet sich: 

I.   Die Gruppe der Beuger Oder Niederzieher des Schwanzes  (Mm. flexores s. curvatores 

s. depressores caudac, s. Mm. sacro-coccygei antcriores), zu beiden Seiten der Medianlinie an 

der vcntralen Flache des Schwanzes gelegen. 

II.   Die Gruppe der Streckcr Oder Hebcr des Schwanzes  (Mm. cxtensorcs s. levatorcs caudac 

s. Mm. sacro-coccygei posteriores), zu beiden Seiten der Medianlinie an der dorsalcn Flache 

des Schwanzes gelegen. 

III. Die Abzicher des Schwanzes (Mm. abductorcs caudac), welche an der vcntralen und dorsalcn 

Flache der Schwanzwurzel gelegen sind. 

IV. Das System der Musculi  i n tcrtransversari i  an beiden Seiten des Schwanzes. 

I. Die Mm. sacro-coccygei anteriores (Mm. flexores caudae). 

Litteratur. 

Zunachst mochte ich durch cine kurze Zusammenstellung der hier einschlagigen Litteratur zeigen, wie 
sich die einzclncn Anatomcn diescn Muskeln gegeniiber vcrhalten haben. 

Vor Allen vcrdient Albin (1) genannt zu wcrden, der die Musculi sacro-coccygei antcriores beim Men- 
schen entdeckt hat.   Er schrcibt: 

»Fuerunt, quibus ab utroque latere musculus parvus, oblongus, angustus, tenuis, majorcm partem tcn- 

dineus, gemino capitc incipiebat, altero ab intcriorc et eadcm inferiore ct latcrali parte corporis imi ossis 

sacri, altero, quod in alio bifidum, ab intcriorc eademque latcrali coccygis primi; descendensque tribus extre- 

mis detinebat ad eandem partem coccygis ossiculi sccundi, tcrtii, quarti, praecipueque quarti, cxtremo, insig- 

niore, tendineo, quo dexter cum sinistra conjunctus crat. Curvatorem appellare libuit, quoniam coccygem 

curvat: Curvat autem in priora. fnveni cum in tribus: in alio impcrfectiorem et degeneratum: in aliis non 

musculo, scd ligamento similem.« 

Albin fand diescn Muskcl also im Ganzen drcimal bei seincm Leichenmaterialc vor. 

Bald darauf beschreibt dcnselben Morgagni (39). Aus den Worten: »Ouae cum in omnibus, in qui- 

bus adhuc pcrquisivi, si non plurimis, certo non omnino paucis cadaveribus ita sc habuerint« folgt, dass 

Morgagni die Mm. sacro-coccygei antcriores fotcr vorgefunden hat als Albinus. Intercssant sind die 

Erwagungen dieses Autors iiber die Function dieser Muskeln: 

»Ouem ergo iis musculis usum assignabimus? eum nimirum, quern descendentes ipsorum librae, ct in 

os coccygis inscrtio et tanta cum ani Icvatoribus conjunctio satis indicant: ut videlicet quo tempore ab his 

in pristinam sedem anus retrahitur, eodem ab iis os coccygis a dun's praesertim et difficile extrusis recre- 

mentis depressum in priorem locum una reducatur«. . . Morgagni nennt deshalb diesc Muskeln levatorcs 

coccygis. 
. . »Non tamen dubito, quin etiam prohibeant, ne idem os nimis extra suam sedem ita facile compcllatur, 

aut quin praestent, ut illud  interstitium, quod ischium inter et os coccygis  ac sacrum intercedit, magis 

Dsnlcschriften der niathcin.-naturw. CI.  T.XII. II,I. 13 
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firmis parietibus obstruatur: quae munera etsi ligamenta implere poterant, et ex parte implent; cum additis 

tamen flbris carneis adversus crebras magnasque quibus imum pelvis urgetur, compressiones peculiari vi, 

musculari scilicet, firmius repugnat.« 

Ich werde auf diese Erorterungen Morgagni's spater bei der Besprechung der Function dieser Muskeln 

zurtickkommen. 

Sandifort (42) unci Sommerring (44) citiren wortlicb den Albinus. Nur fiigt Sommerring in 

Bezug auf die Haufigkeit dieser Muskeln bei:   »Oft ist er grosstentheils schnig, bisvveilen fehlt er ganz.« 

Meckel (38) schreibt: 

»Die Heilig- und Steissbeinmuskeln, Krtimmer Oder Beuger des Steissbeines, Mm. sacro-coccygei ante- 

riores s. curvatores eoccygis sind ungewohnliche, kleine, meistens, wo sie vorbanden sind, auf beiden 

Seiten vorkommende, langliche, diinne, grossentheils sehnige Biindel, welche von dcr vorderen Flache des 

letzten Heiligbeinwirbels und des ersten Steissbeinwirbels entspringen und sich mit mehrcren Zipfeln an 

die vordere Flache der unteren Steissbeine heften, wo der rechte und linke gewohnlich zusammenfliessen. 

Sie ziehen die unteren Steissbeine nach vorne und oben, kriimmen also die ganze Reihe derselben. Diese 
Muskeln sind Andeutungen der Schwanzbeuger der Thiere unci entsprechcn dcutlich den drei zulctzt 

betrachteten Muskeln in der oberen Korperhalfte.« 

Meckel meint mit den letzten Worten den Muse, rectus capitis anterior major, den Muse, rectus 

capitis anterior minor und den Muse longus colli. 

Dieser Autor betrachtet also schon diese Muskeln vom vergleichend anatomischen Standpunkte aus. 

Cloquet (6) beruft sich auf Sommerring. 

Friedrich Hildebrandt (19) erwahnt diese Muskeln gar nicht. 

Giinther (13) hat die vorderen Kreuz-Steissbcinmuskeln bereits abgebildct (Taf. 31, lll(;, Taf, 34, II,,), 

aber allerdings in einer Weise, die keinen Anspruch auf Genauigkcit machen kann. In der zu diesen Abbil- 

dungen gehorigen Erklarung heisst es: 

»Musc. sacro-coccygeus anterior: Er bestcht aus kleinen, grosstentheils sehnigen Biindeln, welche von 

dcr vorderen Flache des Heiligbeines nach dersclben Flache des os eoccygis herabgehen und sich dasclbsl 

befestigen. Der Muskel fehlt manchmal.« 

Aus clen letzten Worten geht hervor, dass Giinther in der Rcgcl diesen Muskel treffen konnte. 

Theile (46) schreibt: 

»Vom unteren seitlichen I'heile des letzten Heiligbeinwirbels und des ersten Steissbeinwirbels ent- 

springt auf der vorderen Flache ein diinner Muskel, der iiber die Vorderfliiche der Steissbeinc nach unten 

und innen herabsteigt und sich am letzten Steissbeinc, mit dem der anderen Seite vcrcinigt, anlieftet. Auch 

gibt er wohl Insertionsfascikel an die Seite des II. und III. Steissbeinwirbels. Der Muskel enthalt immer nur 

wenige M'uskelfasern, er ist grosstentheils sehnig, ja in clen moisten Fallen ist er ganz schnig. 

Wirkung: beugt die Steissbeine.« 

v. Rehr (3) findet schon ganz bestiindig an der Vorderfliiche des Kreuz-und Steissbeines Muskel- 
fasern. 

In der neuesten Auflage von Quain's Elements of Anatomy (41) werden die Mm. sacro-coccygei ante- 

riores als eine Varietat des M. coccygeus angefiihrt. Vergleichc diesbezi'iglich S. 13[105]. 

Luschka (32), dem wir gerade in Bezug auf die Kenntniss der Bcckenregionen schr viel vcrdanken, 
schweigt von diesen Muskeln ganzlich. 

Sappey (43) bringt ebenfalls nichts dariiber vor. 

Henle (15) beschreibt die Musculi sacro-coccygei posteriores, unterzieht sogar die betreffenden Abbil- 

dungen Giinther's einer Kritik, erwahnt aber den Curvator eoccygis mit keincm Worte. 

Cruveilhier (7) hingegen schreibt: 

»On trouve ordinairement au devant de l'ischio-coccygien «(=musc. coccygeus derAutoren)» des fais- 

ceaux aponevrotiques et charunes, verticulaircment dingoes sur les parties laterales du Sacrum au Coccyx 
ct qui Albinus et Sommerring ont decrit sous le nom de Curvator eoccygis. 
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Ces faisceaux appartiennent an muscle releveur «(= muse, levator ani der Autoren)*. J'ai vu quelques- 

unes des ces fibres charnues vcrticales sc jctcr sur le rectum et se continuer avec ses fibres longitudinalcs.« 

Die letzten zwei Siitzc Cruveilhiers sind sehr auffallend. Wodurch Cruveilhier bewogen werden 

konnte, diese Muskeln dem Levator ani zuzuschreiben, werden wir spiiter noch in dem Absatze: »Uber die 

Beziehungen der Mm. sacro-coccygei anteriores zum M. levator ani« erortern. 

Was ferner die »iibrcs charnues verticales«, welche Cruveilhier mit den Langsmuskelfasern des 

Mastdarmes weiterziehen sah, betrifft, so liegt offenbar einc Verwechslung vor mit den massenhaften glatlen 

Muskelfaserbiindeln, welche an der ventralen Flache des Steissbeines entspringen und allenthalben mit der 

Langsmuskulatur des Mastdarmes in auf- und absteigender Richtung weiterziehen. Cjucrgestreifte Muskel- 

bundel, welche vom M. curvator coccygis zur Langsmuskulatur des Mastdarmes zichen, hat Cruveilhier 

gewiss nicht gesehen. 

Macalister (37) berichtet fiber diese Muskeln: 

»Sacro-coccygeus posticus «(r=soll wohl heissen anterior, wic aus dem Folgenden hervorgcht)» is not 

generally described in anatomical manuels, although it is a tolerably constant muscle, it is described by 

Sandifort as curvator coccygis and by Morgagni as levator coccygis. Sommerring found there muscles 

all tendinous. The praecoccygeal portion is described by v. Behr as curvator. . . These muscles are also 

described by Gunthcr.« (Chirurgische Muskellehrc.) 

Macalister halt den M. sacro-coccygeus anterior fur einen »tolerably constant muscle«. Er berul't 

sich ubrigens ganz auf die Angaben und Erfahrungen anderer Autoren. 

Hoffmann (21) erwahnt diese Muskeln gar nicht, 

llyrtl (22) bemerkt, dass sich in »einzelnen Fallen* ein sacro-coccygeus posticus lindet, »seltener 
stellt sich auch ein Curvator coccygis ein«. 

Seit Ouain erwahnen somit einzelne Anatomen den Curvator coccygis gar nicht mehr, Oder linden 

dcnselben seltcner als den M. sacro-coccygeus posterior. Es ist jedoch kaum anzunehmen, dass sich diese 

Autoren urn den M. sacro-coccygeus anterior nicht gckummert haben; beschreiben sie ja alle, und zwar 

ziemlich eingehend, den M. sacro-coccygeus posterior. 

Watson (49) hat diesen Muskel gar an 1000 Lcichen nur cinmal gefunden. Er beschreibt diesen ein- 

zigen Befund sehr eingehend mit den Worten: 

»The curvatores coccygis muscles, two in number, are of equal size and symmetrically placed on 

cither seide of the middle line. Each measured 2% inches lenght and l/s inch in greatest breadth and arose 

from the anterior surface of the bar of bone (transverse process) between the third and fourth anterior 

sacral foramina, the origin extending as far up as the inner margin of the third sacral foramen. From this 

the highest point, each muscle extended obliquely downward and inward along the inner margin of the 

third sacral foramen and was attached to the anterior surface of the body of the fifth sacral as well as to 

that of the first coccygeal vertebra. From these bones the muscular fibres passed downward and inward 

to their insertion. A few of the fibres from the forth sacral vertebra were inserted into the anterior surface 

of the body of the second coccygeal vertebra, but the bulk of the fibres, composing the muscle passed on 

to be inserted into the anterior surfaces of the third und fourth coccygeal vertebra. The lowest fibres of their 

terminated on a tendon, which coalesced with that opposite side bevor reaching the last bone of the coc- 

cyx.« 

Watson benennt diese Muskeln nach Albin Curvatores coccygis. Uberhaupt erinnert seine Bcschrei- 

bung vielfach an die Al bin's. 

Krause (27) schreibt: 

»Zuweilen ist ein M. sacro-coccygens posticus vorhanden. . . . llauliger lindet sich ein sacro-coccygeus 

anterior, welcher an der Vorderflache des os coccygis ebenso verlauft und (dem Musculus flexor caudae des 

Kaninehens) dem M. longus colli homolog ist.« 

Krause lehnt sich mit den letzten Worten an Meckel an, der ja auch den Kriimmcr des Steisscs dem 

M. longus colli etc. homolog stellt. 

13* 
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Bei Testut (45) findet man dort, wo er iiber die Schwanzmuskeln der Saugethicre schreibt, Folgendes: 

»Cc systeme do flechisseurs directs do la queue a disparu chcz les homines et les singes anthropoides, 

avee l'appendice caudalc; tout en plus en voit-on quelqucs vestiges dans 1c curvator coccygis ou sacro 

coceygeus anticus, ciecrit par Theile. Mais il sufflt de jcter un coup d'oeil retrospectif sur les pages qui 

precedent pour retrouvcr a la region cervicalc clans les formations normalcs ou anormalcs preeedentcs des 

rcpresentants manifestos et des longc sousvertebraux ct des longes prevertebraux.« 

Mit den letzten Worten will Testut offenbar das Glcichc sagen, was schon Meckel und Krausc 

gesagt haben, namlich dass der Curvator coccygis dem Musculus longus colli cntspricht. 

Wicdersheim (50) bemcrkt iiber diese Muskeln: 

»In dieselbe Kategorie «(Caudalmuskeln)» gehort dcr M. curvator coccygis, welcher auf dcr Vordcr- 

flachc der untersten Sacralwirbel und dcr oberstenCaudalwirbel getroffen wird. Er cntspricht dem Depressor 

caudae dcr Saugethiere.« 

Wcnzel Gruber (12) beschreibt unter dem Titcl: 

»Ein scltener Curvator coccygis accessorius beim Menschen, homolog dem constantcn Depressor cau- 

dae longus bci gewissen Siiugethieren. — Vorher noch nicht geschen!« — einen neuen Curvator coccygis 

accessorius oder Musculus sacro-coccygeus anticus externus und kniipft hieran einc eingehendc verglci- 

chend anatomischc Betrachtung, auf wclche ich spater noch zurtickkommen muss. 

Bei Gegenbaur (11) findc ich Folgendes iiber diesen Muskel angegeben: 

»M. curvator coccygis. Ein schr sclten vorkommender Muskel, der an der Vordcrflachc der Seitcntheile 

der letzten Sacralwirbel entspringt, und entweder schon am fiinften Sacralwirbel endet odor mit dem ander- 

seitigen convergirend sich an die Vordcrflachc des Korpcrs des ersten Caudalwirbcls inscrirt. Er ist homolog 

dem Depressor caudae der Saugethicre, fehlt iibrigens den anthropoiclcn Affen ganzlich.« 

Im Jahre 1888 erschicn cine Monographic iiber die Mm. sacro-coccygei von Eriedrich lleinricb 

Jacobi (23). Er hat 5(3 Steissbcinc Erwachscner, und Embryoncn von 4, 5, 6, 7 Monaten auf die Kreuz- 

Steissbeinmuskeln untersucht, und hat clabci nur zweimal cincn »ausgebildcten M. sacro-coccygeus ante- 

rior* gefunden, und zwar »das erstemal an der Leichc eines 39jahrigen, grosscn, muskuloscn Mannes«. 

Nun folgt die ausfiihrliche Beschreibung dieses Befundes. 

Das zweitemal traf Jacobi  »den Curvator an der Leichc eines  lOjahrigen, gracil gebautcn, schwach 

muskulosen Madchens. Links befand sich ein wohlausgebildeter M. sacro-coccygeus anterior « (Nun 

folgt wieder die Beschreibung.) »Leider war in Eolge der pathologischen Section durch zahlrcichc kurze 

Alesserziige die rechtc Seitc des Priiparates fast vollstandig bei der Herausnahmc des Mastdarmes und der 

Geschlechtsorganc zcrstort. Aus den muskulosen Fetzen, die sich an dicscr Seitc vorfanden, konnte man 

auf cincn gleich schiinen Curvator wie links schliessen.« 

1m dritten Falle fand Jacobi an der Leichc eines 56jahrigcn starken Marines den M. sacro-coccygeus 

anterior »einseitig und in seiner Lange stark rcducirt«. Einen Troglodytes niger hat Jacobi auch mit 

negativem Erfolge untersucht. 

Auf Grund des Ergebnisses dieser Untersuchungen glaubt sich Jacobi zum Schlusse bercchtigt, dass 

dcr M. sacro-coccygeus anterior beim Menschen ungewohnlich und sclten ist. Ein paar Zcilcn weiler sagt 

cr wieder:  »Er ist durchaus nicht immcr vollkommen und bciderseits ausgcbildct.«! 

Allcrclings darf man den Curvator coccygis nicht an Lcichcn suchen, wclche friiher pathologisch sccirt 

wordcn sind und bei welchcn der pathologische Anatom sogar noch »den Mastdarm und Geschlechtsorganc 
hcrausgenommen« hat! 

Bci Langer-Toldt (30) findet man, dass: 

»zwischcn dem letzten Krcuz- unci dem ersten Steisswirbcl an der Seitc des Ligam. sacro-coccygeum 

anticum der nicht sclten fehlende Muse, sacro-coccygeus anticus (Syn. M. curvator coccygis) liegt.« 

In allcrjungster Zeit erschien noch cine Arbeit von Dr. Ferdinand Blum (4) >Tiber die Schwanz- 

muskeln des Menschen«. Blum's »Untersuchungen iiber die gcsammteSteissbeinrnuskulatur beim Menschen 

erstrecktcn sich auf 16 Lcichcn Erwachscner dcr Ereiburger anatomischcn Anstalt«, welters hat cr »cincn 
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langgeschwanzten Halbaffen* und einen Schimpanse auf die Schwanzmuskeln untersucht. In diescn 

16 Fallen land Blum stets den M. eoccygeus, »allcin in drei nur einseitig; der M. sacro-coccygeus anticus 

kam dreimal, der M. sacro-coccygeus posticus ein-, resp. zvveimal zur Beobachtung.« 

Bcgreiflichcrweisc ging ich mil einer gewissen Spannung an die Arbeit Bl urn's heran, allein schon 

die ersten Satzc dcrselbcn bewiesen mir, dass Blum dieses Thcma nicht vom gleichen Standpunkte aus 

bcarbeitct hat, wie ich. tm Ganzen und Grossen lehnt sich Blum an Jacobi an. Er kommt zum Schlusse, 

dass »dic Schwanzmuskulatur beim Menschen heutzutagenoch theilweise vorhanden ist«, »dafiir sprechen 

vor Allem meine an 16 Leichen gewonncnen Resultate, welche sich fast ganz mit denjenigen Jacobi's 

dceken, cine Thatsaehe, die wohl kauni nur auf ein zufalligcs Zusammentreffcn zuriickzufiihren sein diirfte,« 

Nachdem abcr Jacobi die stattliche Zahl von 56 Leichen untersucht und den M. sacro-coccygeus anticus 

auch dreimal und den M. sacro-coccygeus posticus auch einmal, genau wic Blum an seinen 16 Leichen 

gefunden hat, so decken sich diese Resultate wohl nicht »fast ganz«, denn Blum hat dann diese Muskeln 

schon beilaufig vierrnal haufiger gefunden. Die Beobachtungen Blum's sind nicht nur den meinigen wider- 

sprcchend, sondern differiren auch vielfach von den allgemein iiber manche dicsbeziigliche Verhaltnisse 

geltenden Anschauungen der Anatomen, so dass ich auf diese Arbeit 151 urn's noch cinigemale vvcrdc zuriick- 

kommen muss en. 

Aus diescr Zusammenstcllung der Litteratur ist crsichtlich, wie vielfach und wie auscinandergchend 

die Mcinung der einzelnen Autoren iiber die Mm. sacro-coccygei antcriorcs des Menschen ist. 

Anatomic der Mm. flexores caudae s. Mm. sacro-coccygei antcriorcs. 

Fig. I stellt das Bccken eines Cynocephalus hamadryas, Man tclpavian, dar. Mittelst eines Frontal 

schnittes durch die Darmbeine, etwas dorsal von den Pfannengruben gefiihrt, ist dasselbe eroffnet, so dass 

die ventrale Flache der letzten Lendenwirbel, des Kreuzbcincs und des machtigen Sehvvanzcs frei zu 
Tage liegt. 

Dieses ganze Gebiet ist von machtigen Muskelmassen bedeckt: das sind die Beuger des Schwanzes, 

und zwar gibt es jo zwei zu bciden Seitcn der Mittellinie: 

1. den langcn oder lateral en Nicderzi ehcr oder Beuger des Schwanzes (Fig. I, M. fl. c. 1.), 

Muse, d epressor caudae lateralis s, 1 on gus, s. M usc. fl c xori us eaudae 1 ateralis. 

2. den kurzen oder mcdialcn Niederzieher oder Beuger des Schwanzes (Fig. 1, M. II. c. m.), 

Muse, depressor caudae medialis s. Muse, flexorius caudae medialis, s. Muse, infracoccygeus. 

1. Der laterale Niederzieher des Schwanzes (Fig. 1, M. fl. c. 1.) ist ein machtiger, scitlich 

ZUsammengedriickter Muskel; er entspringt zu beidcn Seiten der Mcdianlinic llcischig, und zwar zunachst 

von einem Sehnenbogen, der an der ventralcn Flache des letzten Lendcnwirbels angeheftet ist, ferners von 

der ventralcn Flache des Kreuzbcincs (es sind hier nur drei Kreuzwiibel, abcr sieben Lendenwirbel) und 

von den Ouerfortsiitzen, beziebungsweisc weiter caudal, wo dieselben bereits geschwunden sind, von den 

seitlichen Theilen der Schwanzwirbcl bis beinahe zur Schwanzspitzc hinaus. 

In der Hohe des dritten Kreuzwirbels lost sich bereits die erste Muskclzacke ah, urn bald in cine runde 

Sehne iiberzugehen, die sich erst an der Seite des fiinften Schwanzwirbels inserirt. Und nun lost sich cine 

Muskelzacke nach der anderen ab, jede geht in cine lange, diinne Sehne iiber, welche sich weiter distal an 

den Seitentheilcn der Schwanzwirbcl befestigt. Jede Muskelzacke ist lateral von der nachstfolgenden gelegcn, 

und dementsprechend inserirt sich die Sehne der ersten, am mcistcn lateral gclcgcnen, auch am meislen 

proximal und die Sehne der letzten, also der am meisten medial gclcgcnen Muskelzacke, auch am mcistcn 

distal, nahc der Schwanzspitzc. 

Der lange Niederzieher beherrscht daher die ersten vier Schwanzwirbcl nicht direct, sondern wirkt erst 

auf den fiinften und die folgcndcn unmittelbar ein. 

2. Der mediale Niederzieher des Schwanzes (Fig. I, M. fl. c. m.) liegt medial vom vorigen, zu 

beidcn Seiten der Mcdianlinic. Er entspringt fleischig, und zwar mit cinigcn Bundcln noch von dem hintcren 
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Abschnitte der ventralen Flache dcs letzten Kreuzwirbels, vom Lig. sacro-coccygeum anterius, von 

dcr dorsalen Flache jener Sehnenplatte, mittelst welcher sich  der diesseitige M. pubo-coccygeus mil 

clem von der andcrcn Seite kommendcn verbunden, an die ventrale Flache der ersten Schwanzwirbel 

anheftet (S. 18 [110]). 

Ausserdem entspringt dieser Muskel mit distal immer schwacber werdenden Biindeln von den Vcnlral- 

llachen der Schwanzwirbel, und zwar von jencn Hockern, welche sich am proximalcn und distalen Rande 

dieser Flachen befinden, um sich, nachdem er einen Oder zwei Wirbel iibersprungen hat, an der ventralen 

Flache der betreffenden Wirbel zu inscriren. Wiihrcnd der friiher genannte Muskel nach dem Typus cincs 

langen Muskels aufgebaut ist, sctzt sich dieser aus ciner Keihe von kurzen Muskeln zusammen, 

Ich vcrweise auf die betreffende Abbildung (Fig. I) und mocbte nur noch darauf aul'merksam machen, 

dass immer die von einem und demselben Wirbel kommendcn Muskelbundcl sich in zwei Portioncn theilcn, 

in cine mediale, kurzere, und cine laterale, langere (Fig. I, /. in). Die mediale Portion besteht aus einem 

System von Muskelbiindeln, welche stets vom proximalcn Ende eines Wirbcls zum proximalcn Enclc dcs 

nachstfolgenden Wirbels binziehen (Fig. J, m.). 

Die laterale Portion gcht in cine runde Sebne iiber, welche zum distalen Ende dcs nachstfolgenden 

Schwanzwirbels hinzieht (Fig. 1, /.). 

Zwischen dem medialen Nicdcrzicher des Schwanzcs der reehlen und dem dcr linken Seitc zieht sich, 

genau der Mittellinie entsprechend, cine Ri'nne fort, in welcher die grosse Schwanzartcric verlauft. 

Wiihrcnd der lange Beugcr erst vom 5. Schwanzwirbel ab sich inserirt und somit seine Wirkung sich 

immer auf einen grosseren Abschnitt des Schwanzcs auf einmal ausscrt, gcht aus dcr Anordnung dcr 

Muskelbundcl des medialcn Bcugers hcrvor, dass dersclbc mchr auf die Vcrschicbung dcr cinzclncn 

Schwanzwirbel zu cinander, im Sinne der Beugung, hinwirkt. 

Es ist somit Icicht einzusehen, dass clurch das Eingreifen des kurzen Beugers die Bewegungcn dcs 

Schwanzcs ausserordentlich an Mannigfaltigkeit gevvinnen. 

fch gehe iiber zur Beschreibung dieser Muskeln beim kurzgeschwanztcn Affen. Fig. II ist die Abbil- 

dung cincs dicsbcziiglichen Praparatcs von Cynocephahts mormon Erxl, Mandrill. Auf den ersten Blick 

ist zu erkenncn, dass auch hier dicse Vcrhaltnissc sich im Principe ganz ahnlicb vcrhalten. Nur muss ich 

darauf hinweisen, dass der Ursprung des langen Schwanzbcugers (Fig. If, M.Jl. c. /.) um einen Wirbel 

weiter hcrabgcriickt ist, namlieh auf den ersten Krcuzwirbel. (Cynocephahts mormon hat ebenfalls sieben 

Lenclenwirbel, drei Krcuzwirbel, abcr nur ncun Schwanzwirbel, von denen die letzten zwei schr verktim- 

mert sind.) 

Auch ist dcr ganzc Bau dieser Muskeln hier viel einfaehcr, ja es lasst sich iiberhaupt cine Trennung 

in einen Flexor caudac medialis und lateralis nur schvver durchfiihren, bcsondcrs im letzten Drittel des 

Schwanzcs. Von der ganzen complicirtcn Anordnung dcr Muskclbiindel des M. (lexor caudac medialis ist 

hier kcinc Spur mchr vorhanden. 

Am lateralen Rande dcs Flexor caudac lateralis Risen sich (Fig. II, M.Jl. c. /.) wicder einzclnc Muskck 

zacken ab, welche in diinnc, runde Schncn Qbergchcn. Abcr schon die erstc inserirt ganz nahe an der 

Schwanzspitze. 
Aus Allcm gcht hcrvor, dass die Bewegungcn des Schwanzcs im Sinne dcr Beugung bei Cynoccphalus 

mormon schon sehr rcclucirt scin miissen und auf cin blosscs Scnken dcs Schvvanzstunimcls als Gauzes 

herabgesunken sind. 

Wie verhalten sich nun dicse Muskeln bei den m en schenah nl i chen Affen? 

Die Zahl dcr Schwanzwirbel ist bei ihncn wie beim Menschcn auf vier bis scchs herabgesunken. Wah- 

rend Cynocephahts mormon mit scinen ncun Schwanzwirbeln sich noch cincs Schwanzstummels erfreute, 

dcr ausscrlich in ciner Btinge von 5V2 cm sichtbar war, fehlt den anthropoiden Affen gleichwie den Menschcn 

cin ausscrlich wahrnehmbarer Schwanz. Solltcn die Musculi sacro-coccygci anteriorcs deshalb den anthro- 

poiden Affen »ganzlich fchlcn«, wie bisher allgemein angenommen wurclc? Bronn, Testut, Wieders- 

hcim, Gcgcnbaur behauptcn dies ausdriicklich. 
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Ich hatte Gelegenbeit, zvvci nicht ausgcwachscne Orang-Utans und eincn jungen, vveiblichen Schim- 

panse zu untersuchen, und meine Erwartungen haben mich nicht getauscht; in alien Fallen konntcn diese 

Muskeln ohneweiters nachgewiesen werden. Fig. Ill zeigt das Kreuz- und Steissbein eines jungen, vveib- 

lichen Orang-Utans. Da sieht man zu beiden Seiten der Mittellinie, in der Umgebung des vierten Kreuz- 

Loches, theils vom Periost, theils von der Vorderflache des Ligamentum sacro-coccygeum antcrius Muskel- 

bilndel entspringen (Fig. Ilk M. s. c. a.). Von beiden Seiten kommend, Ziehen dieselben, leicht convergirend 

mit denen der anderen Seite, caudal, wo die medial verlaufenden Fasern sich in der Gegend des zweiten und 

dritten Steissvvirbels an das Ligam. sacro-coccygeum anterius und an jene Sehnenplatte inseriren, welche 

durch die Verschmelzung der bciderscitigen Ligamenta sacro-coccygea anteriora ventral von den letztcn 

Stcisswirbeln entsteht. Die ventrale Flache beinahe des ganzen Steissbeines ist eben von dicser Sehnen- 

platte bedeckt. (Fig. Ill, 5. PI) Die mchr lateral verlaufenden Bundcl des Muskels verlieren sich in die 

Fascia propria des Musculus coccygeus, welche caudal in die Fascia pelvina iibergeht. (Fig HI, F. c). 

Wahrend also diese mehr oberflachlichen Muskelbiindel sich nur mittelbar, namlich mittelst Fascie und 

Sehnenplatte an das Steissbein anheften, konnen tiefer gelegene Bundcl unmittelbar bis an die Seite der 

Steissbeinstucke verfolgt werden, wo sie sich dann inseriren. 

Der Befund am Schimpanse war nicht, wie man erwarten mochte, congruent mit dem beim Orang- 

utan. Denn obwohl der von mir untcrsuchtc Schimpanse grosser war als die beiden Orangs, so vvarcn 

die Mm. sacro-coccygei anteriores des Schimpanse auffallend sehwachcr entvvickclt. Das Nahere 

S. 27 [119] und Fig. XI. 

Unschwer sind in diesen socben beschriebencn Muskeln des Orang-Utan und Schimpanse jene 

Muskeln des Cynocephalus hamadryas und Cynocephalus mormon zu crkennen, welche dort als die Schwanz- 

beuger odcr Mm. sacro-coccygei anteriores bezeichnet worden sind. Intercssant ist zu verfolgen, wie die 

Ursprungsstcllc mit dem ganzlichcn Vcrschwinden eines ausserlich wahrnehmbaren Schwanzes noch weiter 

caudal herabgeriickt ist, namlich bis zur Mitte der Ventralflache des vierten Kreuzvvirbels. 

Allerdings lasst sich beim Orang-Utan einc Trennung in eincn Flexor caudae medialis und lateralis 

gar nicht mehr durchfuhren; ich muss dicsbeziiglich daran erinnern, dass schon beim kurzgeschwanztcn 

A (Ten (Cynocephalus mormon) diese Trennung schwierig ist. Damit steht die Thatsache in Zusammenhang, 

dass schon beim kurzgeschwanzten Affen das Bediirfniss einer wohlausgebildeten und complicirt auf- 

gebauten Beugemuskulatur des Schwanzstummels, wie wir sie bei den langgeschwanzten Affen linden 

(Cynocephalus hamadryas), grosstentheils geschwunden ist. Umsomehr ist das bei den schwanzlosen Affen 

der Fall. Dennoch glaube ich berechtigt zu sein, diejenigen Muskelfaserbiindel, welche der Mittellinie 

zunachst liegen und erst von der caudalen Halfte der ventralcn Flache des letzten Kreuzwirbels an ent- 

springen, als dem M. flexor caudae medialis der geschvviinzten Affen homolog zu erklaren, eben wegen der 

Ursprungsverhaltnis.se des Al. flexor caudae medialis bei Cynocephalus mormon, Cyuoc. hamadryas u. a. 

Was die Function dieser Muskeln beim Orang-Utan und beim Schimpanse betrifft, so kann ihnen 

die Function der Beugung (Kriimmung, llebung) der Stcissbcine gegen die ventrale Flache des Krcuzbeines 

nicht abgesprochen werden, da einzclne Partien dieser Muskeln unmittelbar bis an die einzelnen Stcissbein- 

stticke verfolgt werden konnen, 
Allein die Hauptaufgabe derselben besteht meiner Ansicht nach darin, die Fascia pelvina und die 

Sehnenplatte, welche die ventrale Flache des Steissbeins bedeckt, in der Kichtung gcgen das Promontorium 

hinauf zu spannen. Ich muss spater noch auf diese Verhaltnisse beim Menschen zuriickkommen und die- 

selben etwas niiher erortern (|S. 17 109]), 

Diese Beobachtungen zeigen demnach, dass die Angaben der Autoren, nach welchcn die Mm. sacro- 

coccygei anteriores bei den menschenahnlichen Affen feblen, nicht den Thatsachen entsprechen. 

Blum (4) flndet bei seinem langgeschwanzten Halbaffen, dass der »M. flexorius caudae mcdianus« 

vom vierten Kreuzwirbel und den vordersten Schwanzwirbeln entspringt - - Resus Nemeslinus hat nur 

drei Kreuzwirbel. Auf seinem Bilde 9 lasst Blum die bciderscitigen Aim. flex, caudae mcd. in der Mittel- 

linie mit einem gemeinsamen Fleischbiindcl  entspringen,  ohne dicsbeziiglich  ctwas Niiheres anzugeben. 
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Ich konnte dies bei keinem von den untersuchten Thicrcn beobacbten. »Der M. (lexorius caudae lateralis* 

liegt lateral vom vorigen »und nimmt die ganzc Ventralflache des Schvvanzes ein«. Der Plexor caudae medi- 

alis entsprlngt nach Blum ausser vom vierten Sacralwirbel noch »von den vorderstcn Schwanzwirbeln« 

und der Flexor caudae lateralis ausser vom Os sacrum noch »von den ei'stcn Schvvanzwirbeln«. Das 

Ursprungsgcbiet der beiden Flexores caudae hat Blum als viol zu klein angegeben, indem sich nach meincn 

Beobachtungen der Ursprung sowohl des Flexor caudae lateralis, als audi des medialis vveit tiber »dic vor- 

derstcn* und »die crstcn« Schwanzwirbel hinaus crstrcckt. 

Die Musculi sacro-coccygei anteriores des Menschen. 

Wie schon erwahnt, habe ich die Leichcn von 110 erwachscnen Pcrsonen auf diese Muskeln hin untcr- 

sucht. In 102 Fallen konnte ich dieselben unzvveifelhaft nachvveiscn. Fcrncrs habe ich die Leichcn von funf 

Kindcrn untcrsucht, zvvci neugeborene Knabcn, ein Madchen im Alter von acht Tagen, eines im Alter von 

zwei Monaten, und einen Knaben im Alter von 3'/a Monaten, 

Mit Ausnahme eines der neugeborenen Knaben und des acht Tage altcn Madchens konnte ich auch 

an den Kindesleichen diese Muskeln mit Leichtigkeit nachvveiscn. Besonders am zwei Monate altcn Knaben 

waren die Mm. sacro-coccygci anteriores auffallend kraftig entwickelt, Vielleicht ist die Kleinheit der ent- 

sprcchenden Praparate Schuld daran, dass bei Kindern unter fiinf Fallen schon zwei sind, welche mit nega- 

tivcm Erfolge untcrsucht worden sind. 
Obwohl urspri'mglich bcabsichtigt war, auch eine Anzahl von Embryonen auf diese Muskeln zu unter- 

suchen, so bin ich doch wegen der viclen tcchnischen Schwierigkeitcn von diescm Plane abgekommen, 

umsomehr, als ich am Neugeborenen die Mm. sacro-coccygei anteriores unzweifelhaft nachweisen konnte. 

Es zcigen iibrigens die Mm. sacro-coccygei anteriores in Betrcff der Haufigkeit ihrcs Vorkommens ein 

Vcrhaltcn, wie es alien in Riickbildung begriffenen Musk'cln zukommt. Diese Muskeln sind jedoch wegen 

ihren Beziehungen zum M. levator ani und zur P)cckenfascie, wovon spater in einem eigenen Capitel die 

Rede sein wird, nicht so unwichtig. 

Ich muss nur noch daran crinnern, dass schon J a cob i (23) bei scincn Untcrsuchungen gcrade an 

der Leiche eines IQjahrigcn, schwacben Madchens auf einen »wohlausgebildeten, schonen« M. sacro-coccy- 

geus anterior gestossen ist. Auch nach meincn Frfahrungen (indet man oft an solchcn Leichcn, an denen 

man es wegen der im Allgemeinen schwach entwickcltcn Muskulatur gar nicht crwarten mSchte, gut cnt- 

wickclte Mm. sacro-coccygei anteriores. 

Die Preparation dieser Muskeln bcim Menschen ist Icicht. Der Mastdarm wird vorsichtig von seiner 

Verbindung mit der Ventralflache des Kreuz- und Stcissbcines gelost und nach vorne, gegen die Symphysis 

ossium pubis gezogen. 
Will man aber, um diese Muskeln zu untersuehen, das Kreuz- und Steissbein ganz aus der betreffen- 

den Leiche ausschneiclen, so macht man am bestcn nach vorhergegangener Umlagcrung der Lcichc in die 

Bauchlage einen Siigescbnitt durch den dritten Krcuzwirbcl und schneidct dann, an beiden Seiten, etvva 

1 '/2 Oucrfingcr vom Knochen cntfernt, jedoch parallel mit ihm, caudal bis zur Afteroffnung, wo sich beide 

Schnittc unter einem Winkel treffen (Fig. IV, V, VI). Fs darf jedoch nicht allzuvicl von dem loekcren Gewebe, 

welches zwischen Mastdarm und hinterer Beckenwand liegt, cntfernt wcrden. Sobald der Musculus coccy- 

geus frcigelcgt ist, sind die Mm. sacro-coccygci anteriores schon zcrstort. 

Wegen der unmittelbaren Nahc des Mastdarmes, der in den mcisten Fallen Kothmassen enthalt, trctcn 

bier wie an andcren Orten, welche unter ahnlichen Verhaltnissen stchen, sehr I'riihzcitig Faulnisserschei- 

nungen auf. Schon an verhaltnissmassig frischenLeichcn sind inFolge dcrLcichcnhypostasc und der rasch 

vorschrcitcndcn Faulniss die Gewebe vor dem Kreuz- und Steissbeine blutig imbibirt, missfiirbig und an- 
schcinend ganz structurlos. 

In jenen Fallen, wo sich diese Muskeln nicht schon von vorncherein als ziemlich miiehlige, clwa klcin- 

fingerbrcite und 3 mm dickc Gebilde Icicht erkennen lassen, ist es am bestcn, nach Sehnenfaden zu spiihen, 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Die Steissbeinmuskeln des Menschen. 105 

welche in diesen lockeren Geweben von der Gegend der letzten Kreuzbeinlocher convergirend zur Steiss- 

beinspitze Ziehen. Bei aufmerksamer Betrachtung wird man in den meisten Fallen linden, dass diese Sehnen- 

laden gleiehsam die Stiitzen bilden fiir ein System von zarten, mitunter vielfach auseinandergeworfenen 

Muskelbiindeln, welche ventral vom Muse, coccygeus herabziehen. 

Mit dem letzteren konnen diese Muskelbiindel nicht verweehselt werden, da erstens zwisehen dem 

M. coccygeus und dem M. sacro-coccygeus anterior eine eigene Fascie liegt (Fig. IV und V, F. c, Fascia 

propria des M. coccygeus) und zvveitens diese Faserbiindel in der Richtung von oben nach unten Ziehen, 

wiihrend die Faserbiindel des M. coccygeus quer verlaufen. 

In zweifelhaften Fallen habe ich mir die Sache iramcr dadurch vvesentlich erleichtert, dass ich das in 

der oben beschriebenen Weise ausgelostc Kreuz- und Steissbein in eine gesattigte, wasserige Pikrinsaure- 

Losung gelcgt und dieselbe zwei- bis dreimal gewechsclt habe. Da lassen sich dann diese Muskelbiindel 

als schr schon dunkelcitroncngelb gefarbte Strange leicht vom umliegenden Fett- und Bindegcwebe untcr- 

scheiden. Es wird dadurch auch die Untersuchung mit dem Mikroskope wesentlich geiordert, welche 

natiirlich in cinigcrmassen zweifelhaften Fallen nicht untcrlassen werden darf. 

Nach diesen mehr allgemeincn Bemerkungen fiber das Vorkommen und die Preparation der Mm. sacro- 

coccygei anteriores will ich auf die Beschreibung derselben iibergehen. 

Ich habe alle llOPniparatc vor mir ausgebrcitet, und zwar 03 von mannlichen und 47 von weiblichen 

Leichen. Fine kurze Betrachtung zeigt, dass bei beiden Geschleehtern die Mm. sacro-coccygei anteriores in 

der Regel vorkommen. Ein Untcrschied macht sich nur insoferne geltend, als beim weiblichen Geschlechtc 

die Pniparate, an welchen wir iiusserst kraftige Mm. sacro-coccygei anteriores sehen, seltener sind. 

P'erners fallt auf, dass von jenen acht Fallen, welche mit negativem Erfolge untersucht worden sind, 

fiinf bei den weiblichen Piiparaten liegen. Es fehlen also, naehdem an 63 mannlichen Leichen diese Muskeln 

BOmal vorhanden waren, bei 47 weiblichen aber nur 42mal, dieselben bei den Weibern etwas haufiger als 

bei den Mannern. In den iibrigen 102 Fallen waren diese Muskeln ohneweiteis zu erkennen; es ist jedoch 

nicht ausgeschlossen, dass auch in den acht negativen Fallen nach langvvieriger und eingehender Durch- 

suchung und nach Anfertigung vieler mikroskopischer Zupfpraparate, welche dieser Gegend entnommen 

waren, noch Muskelfasern an der Ventralflache des Kreuz- und Stcissbeines nachgewiesen werden konnten. 

Greift man eines jener Priiparate heraus, an welchem die Mm. sacro-coccygei anteriores in jener Form 

vorlicgen, in wclcher sie sich beim Menschen am haufigstcn wiederholen (Fig. IV, V), so fallt vor Allem die 

Ahnlichkeit mit dem entsprechenden Priiparate des Orang-Utan (Fig. Ill) auf. 

Am rechten und linken Randc des Praparates lindet sich das Ligamentum sacro-spinosum, welches 

caudal allmalig vom M. coccygeus iiberlagert wird. Die Ventralflache dieser beiden Gebilde ist von der 

Fascia propria'des M. coccygeus bedeckt. (Fig. IV, V, F. c.) Lctztere geht caudal in die Fascia pelvina tiber, 

proximal ist sie an die Ventralflache des Ligamentum sacro-spinosum angeheftet und gegen die Mittellinie 

zu verschmilzt sie mit dem Periost, welches die Ventralflache des Kreuzsteissbeines bedeckt. 

Diese Fascie licgt zwisehen dem M. sacro-coccygeus anterior und dem M. coccygeus. 

Von der distalen Halfte der Ventralflache des letzten Kreuzwirbels kommt bcidcrscits das Ligamentum 

sacro-coccygcum anterius (Luschka [32]), zieht bis zum zweiten Steisswirbel nach abwarts und verbindct 

sich vor der ventralen Flache desselbcn mit dem der anderen Seite. (Fig. IV und V, L. s. c. a.) Dadurch ent- 

steht ein testes, sehnenartiges Blatt (Fig. IV und V, S. PL), welches ventral vom Steissbeine, vielfach an das- 

sclbe angeheftet, liegt. Mit Ausnahme des ersten Steisswirbels ist also die ganze ventrale Fliiche des Stciss- 

beines von einer Sehnenplatte bedeckt. Es bleibt jedoch zwisehen dem Steissbeine und dieser Schnenplatte, 

genau der Mittellinie entsprechend, ein rinnenformiger Raum, wclcher zum Theilc von Fettgewcbc aus- 

gefullt ist, zum Theile von Ncrvcn, Vencngellechten und von dem Ende der Arteria sacralis media als 
Durehzugscanal bentitzt wird. 

Der Musculus sacro-coccygeus anterior entspringt oben in der Gegend des dritten oder vierten ven- 

tralen Kreuzloches, theils vom Perioste, theils vom Ligamentum sacro-spinosum (Fig. IV, V, L. s. sp., M. s. 

c.a'.). Die oberflachlichen Bundel laulen caudal, und zwar die lateralen in die Fascia propria des M. coccy- 

Denkschrlften der mathein.-naturw. CI.  LXI1. lid. \± 
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geus, die medialen in die Ligamenta sacro-coccygea, beziehungswcise in die erwahnte Sehnenplatte ans. 

Die tieferen, naher dem Knochen gelegenen Bundel dieses Muskels hingegen Ziehen dorsal von jener 

Sehnenplatte hinab, urn sich direct an den Stcisswirbeln anzuhcften. (Fig. VI, M. s. c. a., Fig. IX, M. s. 

c. a.; 0., T.) 

Fig. VI zeigt ein Praparat, an dem zu jedem Steisswirbel einzelne Muskelbtindel hinziehen. Um dicse 

ticfcn Bundel zur Ansicht zu bringcn, mussten die oberflachlichen, wclche das beschriebene Verhalten zur 

Fascia pelvina und zur Sehnenplatte zeigten, sammt den Bandmassen abgetragen werden, Obcrhaupt muss 

immer die Sehnenplatte, wclche durch die Verschmelzung dcr beiden Ligamenta sacro-coccygea anteriora 

entsteht, abgetragen werden (wie in Fig. VI), um die tiefen, direct zu den Steissbeinstiicken hinziehenden 

Faserbtindel der Mm. sacro-coccygei anteriores zu Gesicht zu bekommen. Verglcichc Fig. IX, wo dassclbe 

Praparat wie in Fig. VI dargcstellt ist, abcr vor der Abtragung der Sehnenplatte und der oberflachlichen 

Muskelbtindel. Ich wcrde spiiter in demAbsatzc: »Beziehungen dcr Schwanzbeuger zum Levator ani« 

noch auf das zuruckkommen milssen. 

Einc scharfc Trennung dieser Muskeln in einen Flexor caudae medialis und lateralis lasst sich beim 

Mcnschen, wie beim Orang-Utan, nicht mehr durchfuhren. Ich glaube jedoch bcrechtigt zu scin, auch 

beim Mcnschen jene Muskelbtindel, wclche vom caudalen Ende der ventralen Flache des letztcn Krcuzwir- 

bcls, ganz nahe der Mittellinie entspringen, als dcm M. flexor caudae medialis dcr geschwiinzten Saugc- 

thicre homolog zu erachtcn. 

Inseressant ist in Bctreff des M. flexor caudae lateralis das mit dcr Rtickbildung des Schwanzes ein - 

hergehende Herabrticken des Ursprunges auf das Kreuzbcin, und in Bctreff des M. flexor caudae medialis, 

dass er schon beim kurzgeschwiinzten Affen, wo bcrcits das Bedurfniss, einzelne Wirbcl gegen cinandcr 

zu verschieben, geschwunden und die Beugcbcwegungen des Schwanzes auf einc cinfache Beugung des 

Schwanzes als Ganzcs rcducirt sind, in seiner Entwicklung zuriickgeblieben ist. Bei den anthropoiden 

Affen und beim Mcnschen endlich, wo von complicirtercn Bewcgungen des Schwanzrudimentcs nicht 

mehr die Rede ist, kann der M. ilexor caudae medialis gar nicht mehr vom Flexor caudae lateralis abge- 

schieden werden ohnc Zuhilfenahmc dcr betreffenden Beobachtungen bci den langgeschwiinzten Saugc- 

thiercn. 

Ganz das Gcgcntheil behauptct Wcnzel Gruber (12). Nach ihm kommt gerade der Flexor caudae 

medialis beim Mcnschen vor, wahrend der Flexor caudae lateralis nur einmal, eben in dicsem von ihm 

sclbst bcschricbencn Falle geschen worden ist. Grubcr gebilhrt jcdcnfalls das Verdicnst, als Erstcr auf 

die Mm. sacro-coccygei anteriores vergleichend anatomisch genaucr cingegangen zu scin. 

Auf seine Behauptungen jedoch muss ich erwidern, dass er 

1. Zu deren Begrtindung gar nichts vorbringt und diesclben dem Leser als ganz willkiirlich aul'gcstellte 

Siitzc crschcinen. 

2. Finde ich sclbst beim Kanguruh (welches ich dem Herrn Professor Zuckerkandl verdanke), dass 

dcr Ursprung des Flexor caudae medialis nur bis zur caudalen Halfte des zwcilcn Schwanzwirbels hin - 

aufreicht, obwohl dieses Thier seincn machtigen Schwanz bcinahe als cine ftiufte Extremitiit beniitzt. 

Beim Hunde, bci den langgeschwiinzten und kurzgeschwiinzten Affen ist dcr Ursprung des Flexor 

caudae medialis ebenfalls bcinahe ganz in das Bereich der Schwanzwirbcl hinabgeriickt. 

3. Entspringt abcr beim Mcnschen der M. sacro-coccygeus anterior stets in der Gegcnd des vierten, ja 

sogar des drittcn ventralen Kreuzloches, und dieser Muskel sollte nun dem M. Plexor caudae medialis 

dcr langgeschwiinzten Siiugethiere homolog sein? Gerade wegen der Ursprungsverhiiltnisse muss ich 

auf der Behauptung bestchen, dass der beim Menschen in der Kegel vorkommende M. sacro-coccy- 

geus anterior dem M. flexor caudae lateralis dcr geschwiinzten Siiugethiere homolog ist, und dass man 

nur die medialen und ganz hintcn am letztcn Kreuzwirbcl cntspringenden Muskelfaserbiindcl als dem 

M. flexor caudae medialis der geschwiinzten Siiugethiere homolog erklaren darf. 

Was Grubcr an seinem Praparate gesehen hat, ist nichts Andcres, als ein weit auf der ventralen 

Flache der Fascia propria des M. coccygeus lateral hinausreichender Ursprung des gcwohnlichen M. sacro- 
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coccygeus anterior, was ich auch an mehrcren von mcinen Praparaten beobachten konnte, wo dcr 

M. sacro-coccygeus anterior an eincr vom dritten ventralen Krcuzlochc sanft lateral absteigenden, etwa 

2 cm langen Linie entspringt. (Fig. X.) 
Oberhaupt muss ich erwahnen, dass beimMenschen die Mm. sacro-coccygei anteriores mehr der 

Flache nach ausgebreitet sind, so dass sie sich oft als breitc, diinnc Fleischlamellcn darstellen, wahrend 

diese Muskeln beim Thiere seitlicb zusammengedriickt sind und ihr grosster Durchmesser sich in sagittaler 

Richtung erstreckt (Fig. VIII). Sic haben sich ebcn den raumlichen Verhaltnissen an der ventralen Fliiche 

des Kreuzbeins angepasst, welche letztcre ja beim Mcnsclicn viel breiter ist als bci den Thicrcn (vergl. 

Fig. VII und X) Zudem werde ich zeigen (S. 17[109]), dass die Mm. sacro-coccygei anteriores beim Men- 

schen auch als Spanner der Fascia pelvina fungiren, welchcr Aufgabe sic als dcr Flache nach ausgebreitete 

Muskellamcllcn viel besser entsprechen kiinnen. Es ist somit dieses Verhalten der Mm. sacro-coccygei 

anteriores des Menschen lcicht erklarlich und lediglich cine Folge dcr Wechselseitigkeit zwischen Knochen, 

Muskeln und Fascien. 

Vor mir liegt also cine hinge Rcihe von Praparaten, welche alle beinahc dasselbe Verhalten zeigen wie 

Fig, IV und V. An das cine Ende dieser Rcihe sind einige Praparatc angeftigt mit auffallend kraftig ent- 

wickelten Mm. sacro-coccygei anteriores, an das andcre Ende cine Anzahl mit allmalig immcr schwacher 

werdenden Muskeln, zum Schlussc kommen cndlich jene acht Falle, welche mit negativem Erfolge unter- 

sucht worden sind. 

DicserUberblick gewahrt cine Vorstcllung iiber die Haufigkeit des Vorkommcns der Mm. sacro-coccygei 

anteriores und dercn Verhalten in den cinzclnen Fallen. 

Was die Bcobachtungcn betrifft, welche Bl urn (4) bcziiglich dcr Mm. sacro-coccygei anteriores des 

Menschen   gemacht   hat,   so  stimme  ich   mit  dcmselben   iiber  den   I'rsprung   dieser Muskeln   iibercin. 

Blum   lasst aber in seinem ersten Falle diese Muskeln, von beiden Seitcn kommend, convergircn und 

caudal verkaufen, »wo sic ctvvas unterhalb dcr Articulatio sacro-coccygca mit ihrcn medianwarts gclcgenen 

Randem sich vcrcinigen, um von hier als gemeinsames, gut \-bcm breites Muskelbiindel iiber das Stciss- 

bein hinzuzichen. .... .Bci dcr Herausnahme wurdc leider das gemcinsame Muskelbiindel durchschnitten; 

man konnte aber deutlich nachweisen, dass das abgeschnittencStiick thcils in dem Bindegcwebsstroma der 

dem Steissbcinc aufgelagerten Fettschicht endigte, thcils bis zum coccygealen Ursprung dcs Sphincter ani 

sich crstrccktc. Ein director Ubcrgang dcs Muskcls in das Pcriost dcs Steissbeins wurdc nicht bcohachtet. 

Untcr clem Muskcl liegt der normalc Bandapparat, mit dem sich dcr Muskel in dcr Nahe der Steissbcin- 

spitze verwachscn zeigt, wahrend er sonst von ihm durch einc diinnc Fettschichte getrennt ist. Dcr ganze 

Muskcl besitzt cine Langc von 6 cm, wovon 1% cm auf das gemcinsame Endstiick, der Rest auf die 
Ursprungsportionen kommen.« 

Blum lasst also die beiderseitigen Mm. sacro-coccygei anteriores sich zu eincm cinzigen, seiner 

Beschreibung und Abbildung nach ziemlich machtigen Muskelbiindel vcrcinigen. 

Es sagen zwar schon Albin (1), Meckel (38) und Theile (46) ctvvas Ahnliches, allein daraus, dass 

sic sagen, dcr M. sacro-coccygcus anterior besteht »aus grosstenthcils schnigen Biindcln« (Meckel) Oder 

»er ist grosstentheils sehnig,, ja in den meisten Fallen ganz sehnig« (Theile) odcr »in aliis non musculo 

seel ligamento similcm« (Albin), diirfen wir mit Rccht schlicsscn, dass diese Autoren die friiher beschric- 

benc Sehncnplatte vor Augen hatten, welche die vcntrale Flache des Steissbeins bedeckt, und dies umso 

eher, als ihncn der an der ventralen Fliiche des Steissbeins beflndliche Bandapparat nicht bckannt war, da 

ja erst Luschka (32) denselben beschrieben und benannt hat. Bci keinem Autor findct man die Angabc, 

dass an dcr ventralen Fliiche dcs Steissbeins ein so machtiges Biindel quergestrcifter Muskelfasern liegt, 

welches aus der Vereinigung dcr beiderseitigen Mm. sacro-coccygei anteriores entstanden ist, wie es Blum 

beschrcibt und abbildet. »Bei dcr Herausnahme* wurde noch dazu dieses Muskelbiindel durchschnitten, 

trotzdem konnte man deutlich nachweisen, dass das abgeschnittcne Stuck thcilwcise in dem Bindegcwebs- 

stroma dcr dem Steissbcin aufgelagerten Fettschicht endigte. Zum Theil aber >-• crstrccktc sich das abge- 

schnittcne Stuck bis zum coccygealen Ursprunge des Sphincter ani«. Mcint Blum untcr dicsem Sphincter 
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ani den M. sphincter ani externus, so ist nicht ganz verstancllich, wie dieses gemeinsame Endstiick der 

Mm. sacro-coccygei anteriores zum Sphincter ani externus gelangen kann, da der Sphincter ani externus 

unter dem Levator ani liegt, wahrend dieses Muskelbiindel nach allcm ober demselben zu liegen kommt. 

Blum bildet in seiner Fig. 1, 2 und 13 cinen Muskcl ab, welchen wir nach der beigcgcbcncn Bezeichnung 

als den Levator ani anerkennen miissen, aber nirgends kommt an seiner unteren Flache dieses gemeinsame 

Endstiick der Mm. sacro-coccygei anteriores zum Vorschein. Versteht aber Blum unter Sphincter ani den 

M. sphincter ani internus, und lasst er somit das gemeinsame Endstiick der Mm. sacro-coccygei anteriores 

»zum Theil« in den M. sphincter ani internus iibergehen, so bestarkt mich das nur in der Vermuthung, die 

sich mir nach seiner Beschreibung und besonders nach seiner Abbildung 4 aufgedrangt hat, namlich dass 

Blum ein aus glatten Muskelelementen bestehendes Muskelbiindel fur das gemeinsame Endstiick der Mm, 

sacro-coccygei anteriores hielt. Schneidct man namlich das Kreuzsteissbein aus einer Lciche heraus, und 

betrachtet man seine ventrale Flache, so sieht man immer die letzten Steissbeinstiicke von oft sehr mach- 

tigen, infolge der Leichenhypostase ausnehmencl stark gerotheten und aus glatten Elementen bestehenden 

Muskelmassen bedeckt, von welchen in der That einzelne Biindel in den M. sphincter ani internus iiber- 

gehen. Ich werde spater (S.20[l 12]) zeigen, dass das alles Rudimente des bei den langgeschwanzten Sauge- 

thieren sehr miichtigen Afterschwcifbandes unci des M. recto-coccygeus (beim Menschen zuerst von 

Treitz beschrieben) sind. Raumt man diese glatten Muskelmassen behutsam fort, so kommt jene Schnen- 

platte zum Vorschein, von welcher schon friiher die Rede war. Bedenkt man nun, dass einerscits die Mm. 

sacro-coccygei anteriores, von oben kommend, zum Thcil an dieser Sehnenplatte sich anheften, ander- 

seits aber diese ganze Sehnenplatte von den crwahnten, aus glatten Elementen bestehenden, oft sehr miich- 

tigen Muskelmassen bedeckt wird, so wird cs viclleicht erklarlich, wieso sich Blum tauschen konnte. 

An seinem zweiten und drittcn Falle kann Blum den M. sacro-coccygeus anterior nur einseitig bcob- 

achten und auch in dicscn beiden Fallen endigt derselbe »thei 1 s in der der Steissbeinspitze aufgelagertcn 

F^ettschicht, theils aber — und das gilt namcntlich fur die oberflachlicben Fasern — verstrcicht er in den 

coccygealen Ursprung des Sphincter ani«. 

Auffallender Weise betont Blum ausdriicklich, dass die Mm. sacro-coccygei anteriores nicht zu clen 

einzelnen Steisswirbeln hinziehen, und sich nicht an cleren Feriost inseriren. Mit dieser Beobachtung steht 

Blum ganz vereinzelt da; alle betreffenden Anatomen seit Albin haben das gesehen und ich muss mich 

dcnselben in dieser Richtung mit aller Entschicdcnheit anschliessen. Blum lasst ferner die Mm. sacro-coc- 

cygei anteriores auf der Sehnenplatte herabziehen, welche die ventrale Flache der letzten Steisswirbel 

bedeckt. Jacobi (23) war der Erste, der dies ausdriicklich hervorhebt. ich werde spater zeigen, dass dies 

nicht gut moglicb ist, und ich werde fiir diese meineBehauptung dieThatsachen in's'Freffen fiihren, welche 

sich aus dem Verlaufe der Schwanzbeuger bei den langgeschwanzten Saugethieren ergeben. 

Auf Grund der Ergebnisse meiner am Menschen und an einer Reihe von langgeschwanzten, kurz- 

geschwanzten und »schwanzlosen« Saugethieren angcstellten Untersuchungen muss ich clen Satz aus- 

sprechen, dass di e Mm. sacro-coccygei anteriore s beim Menschen in der Re gel vorkommcn 

und dass d i eselb en Element c beider Schwanzbeugemuskeln der gesch wan zten Saugeth iere, 

namlich des lateral en so wo hi wie des me dial en, en thai ten. 

Was die Function dieser Muskeln beim Menschen anbelangt, so muss man Albin (1) und Mor- 

gagni (39), welche dieselben als Krtimmcr (Albin) oder Heber (Morgagni) des Steissbeincs bezeichnen, 

nur beistimmen, da ja diese Muskeln theils direct, theils indirect zum Steissbeine hinziehen. 

Andererscits muss ich aber nach alledem hervorheben, dass beim Menschen die Einwirkung der Mm. 

sacro-coccygei anteriores auf die Fascia pelvina viel wichtiger ist.  Sagt doch Kohlrausch (24): 

»Fiir die Fascia pelvina ist der Levator ani ein wahrer Spannmuskel. Seiner Lagc nach wird er sic 

nach vorne und zur Seite spannen. Die Spannung wiirdc dcmnach nicht vollstandig sein, wcnn nicht noch 

ein acccssorisches Biindel, vom Steissbeine cntspringend, hinzukame.« 

Kohlrausch bezcichnct nun den M. recto-coccygeus (Treitzischer Muskcl) als denjenigen Muskcl, 

welcher diesem Mangel abhelfen sollte. Allein Kohlrausch p issirL nun der Irrthum, dass er den M. recto- 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Die Steissbeinmuskelu des Mcnschen. 109 

coccygeus als quergestreiften Muskcl erklart: »Seinc Fascrn sind quergestreift, aber blass«. Scbon 

Luschka (33) macht auf diesen Fehler Kohlrausch's aufmerksam. Der M. recto-coccygeus darf als 

ein aus glatten Klementcn bestchender Muskel mit dem M. levator ani in kcine Beziehung gebracht 

werden. 

Gcrade die Mm. sacro-coccygei antcriores sind es, welche wegen der vorhin nachgewiesenen Bezie- 

hungen zur Fascia pelvina dicsem von Kohlrausch nicht mit Unrecht empfundenen Mangel in den Span- 

nungsvcrhaltnissen der Fascia pelvina abzuhelfen vermogen, indem sie dieselbe in der Richtung gegen das 

Promontorium hinauf aufspannen, wahrend der M. levator ani diese Fascie »nach vorne und zur Seite 

spannt*. 
Mit dem M. flexor caudae lateralis und medialis sind die Schwanzbcuger dcr geschwiinzten Sauge- 

thiere noeh nicht erschopft. Sie besitzen vielmehr beiderscits noeh zwei machtige Muskeln, welche durch 

ihre gleichzeitigc Contraction cine reine Ventralflexion des Schwanzes bewirken. Dadurch werden vvir aber 

auf.einen andercn Abschnitt hingefuhrt, namlich auf die: 

Beziehungen der Schwanzbeuger zum M. levator ani. 

Obwohl es nicht beabsichtigt war, in diescr Arbeit auf den M. levator ani einzugehen, so team ich 

doch im vvciteren Vcrlaufe meiner Untcrsuchungcn zur Oberzeugung, dass man bei ciner Bcsprechung der 

Schwanzmuskeln unmoglich den Levator ani ubcrgchen konne. 

Dcnn erstens treten die Schwanzbcuger zum M. levator ani in viclfachc Beziehungen und zweitens 

entpuppt sich der M. levator ani bei den geschwanzten Saugethieren als ein echter Schvvanzbcugemuskel. 

Diese Thatsache ist so in die Augen springend, dass bei Bronn (5) der Name »M. levator ani« gar 

nicht vorkommt. Anstatt dessen werden dort in dem Capitel: »die Muskulatur des Schwanzes« in der 

K'cihc dcr Schwanzbeuger zwei paarige Muskeln beschrieben, die man sonst nicht angefiihrt lindet, nam- 

lich der »M. pubo-coccygeus« und der »M. i1io-coccygeus«. 

Es war m-ir dies ein willkommener Beleg fiir die Richtigkeit mcincr Bcobachtungen. Ellcnberger 

und Baum (8) behaltcn fiir den Hund den Namcn M. levator ani bei, thcilen jedoch diesen Muskel bereits 

in cine »Schambeinportion« und in cine »Darmbeinportion« und fugen ausdriicklich bei, dass diese Muskeln 

»einen Spalt zwischen sich lassen, durch welchen das Rectum und die Geschlechtstheile durchtreten«. 

Trotzdcm sprcchen diese Autoren bcim Hunde noeh von einem »Diaphragma pelvis*, wodurch sie wieder 

cine grosse Verwirrung in diese Sache bringen. 

Uberhaupt vermisst man in den Lchrbuchern der Anatomic der Saugethiere ein genaueres Fingchcn 

in diese Verhaltnisse. Es scheint, dass die meisten Autoren bei der Beschreibung der Muskulatur am 

Beckenausgange der Saugethiere allzusehr von dcr Anatomic des Mcnschen bceinflusst waren. Es ist sonst 

uncrklarlich, warum man diesen Thieren allgemein ein »Diaphragma pelvis« zuerkennt. 

Meine Untcrsuchungcn lassen mir den Levator ani des Menschen in einem ganz ncucn und unge- 

wohnten Lichte erscheinen. Wegen dcr Wichtigkeit, die ich diesen Thatsachen beimesse, habc ich die 

Untersuchungen dcr Muskulatur am Beckenausgange auf mehrere geschwiinzte Siiugethierc ausgedehnt. 

Immer boten sich dem Principe nach die gleichen Verhaltnisse dar, und zwar am Kanguruh, an Hundcn 

und an folgenden Affenaiten: 

Cynocephalus hamadryas (Mantelpavian), Cynoccphalus mormon Erxl (Mandrill), Ccbus cirrifev 

(schwarzer Rollaffe), Papio sphinx (Pavian), Cercopithecus callitrichus (Meerkatzc), einc andere Cercopi- 

thecus-Art, welche nicht niiher zu bestimmen war, und Rcsus nemestrinus (Halbaffe). 

Dass ich meinen folgenden Ausfiihrungen das Praparat eines Hundcs zu Grunde gelegt habe, hat 

hauptsiichlich seiner) Grund darin, dass ich Gelegcnheit hattc, einen sehr grossen und kraftig gebauten 

Hund zu untcrsuchen, wo alle diesc Verhaltnisse sich klar und markant darstelltcn, was fiir ihre bildliche 

Darstellung von grosstem Werthe war. Zudem liegt der betreffende Unterschied bei den Hundcn und Affen 

grosstentheils im kniichernen Aufbau des Bcckens, indem u. a. bei den Alien, entsprechend ihren Gesass- 
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schwielen, die beiden Sitzhocker nach Art cincr Siegelplatte aufgequollen und einander sehr genahert sind, 

Es soil jedocb vom Levator ani des Menschen nur das erwahnt wcrden, was mit Bezug auf die Mm. sacro- 

coccygei antcriores nothwendig ist. 

Praparirt man das Perineum eines PI uncles, so ist bald ersichtlich, class dem Hunde cin Diaphragma 

pelvis, wie wir ein solches beim Menschen zu sehen gewohnt sind, vollstandig fchlt. Es entspringen hier 

(Fig. VII) am innern Umfangc des Beckeneinganges, bcidcrseits von der Schamfuge, unci cntsprcchend cler 

linca tcrminalis zvvei platte Muskeln, ein ventraler unci ein dorsaler. 

Im Wcrke von Bronn ist der ventrale: »Muscu!us pubo-coccygcus« und der dorsale »M. ilio-coccy- 

geus« genannt (Pig. 7, M.p. c. und M. i. c). 

Ein Blick auf die Ursprungsverhaltnissc dieser Muskcln genilgt, um zu zeigen, dass diese Namcn voll- 

kommen gerechtfertigt sind. 

1. Der Musculus pubo-coccygeus (Fig, VII M.p. c). Seine Ursprungslinic biegt ventral, ganz nahe der 

Schamfuge, an der gegen den Beckenraum sehenden Flache des Schambeins bogenformig nach abwarts. 

Dorsal reicht dicselbc bis zu eincm Punktc der Linea tcrminalis des Beckeneinganges, wclcher clem bin- 

teren Pfannenrande entspricht. 
Die Faserbiindel dieses Muskels Ziehen alle beinahe horizontal (wenn man das Thier aufsctzt und von 

oben in das Becken hineinschaut) gegen die ventrale Flache der Schwanzwurzcl. In cincr Entfernung von 

dcrselben, welche etwa einem Fiinftel der Gesammtlange des Muskels entspricht, gehen die Muskelbiindel 

in eine brcite Sehnenplatte ilber (Fig. VII, S.Pl). Ausgenommen sind jedoch jene Faserbiindel, welche ventral 

am nachsten der Schamfuge entspringen. Diese setzen sich direct in Form eines schmalen Muskclstreifens 

bis an die ventrale Flache der Schwanzwurzcl fort (Fig. VII und VIII Sir.). Dieser schmale Muskelstreifen 

erschcint als ein rother Saum am caudalcn Rande jener Sehnenplatte, in welche, wie vorhin erwahnt, 

die weitcr dorsal von der Schamfuge entspringenden Muskelbiindel iibergehen (Fig. VII und VIII, Sir.). 

In ciner Linie, welche an der ventralen Flache des zweitcn bis sechsten Schwanzwirbclkorpers, genau 

in derMittellinie, herabzieht, trcffen dieseSehnenplatten sammt ihrem fleischigen, caudalenRande, von beiden 

Sciten kommend, zusammen und heften sich kings dieser Pinie an das Periost dcrWirbelkorper an (Fig. VII 

und VIII). Es steht somit die Insertionslinie, welche der Langsachse cles Schwanzcs entspricht, senkrecht 

auf der Ursprungslinic dieses Muskels, welche in der Linea tcrminalis des Beckeneinganges gelcgcn ist. 

Aus diescmUmstande folgt, dass nicht die cine Flache dieser Muskelplatte proximal unci die andere caudal 

gerichtet ist, sondern dass diese Muskeln mit ihrcn proximalen Flachen einander zugewendet sind und somit 

einen kabnformigen Raum begrenzen; ja die dorsale Halfte dieser Muskelplatte ist beinahe sagittal gestellt 

(Fig. VII und VIII). 

Die ventrale Flache des zweitcn bis sechsten Schwanzwirbclkorpers ist somit von cincr Sehnenplatte 

bedeckt, eben jener Sehnenplatte, mittelst wclcher sich die beiden Mm. pubo-coccygci hinten an dieSchwanz- 

wirbel anheften (Fig. VII, VIII,S.pl). 

2. Der Musculus ilio-coccygeus (Fig. VII und VIII M. i. c.) entspringt in der Fortsetzung des M. pubo- 

coccygeus, dorsal bis gegen das hintcre Drittcl der Linea tcrminalis bin. Die Biindel dieses Muskels Ziehen 

viel steiler caudal und dorsal und legen sich an die lateralc Flache des M. pubo-coccygeus an. Sic gehen 

dann bcim Hundc in eine bandformigc Schnc iibcr. Dicselbc legt sich wiccler lateral an die Endsehnenplatte 

. des vorhin beschricbencn Muskels und ist viclfach an dicselbc angeheftet (Fig. VIII). Dicsc Endsehne cles 

M. ilio-coccygeus inserirt sich dann an der ventralen Flache des sechsten Schwanzwirbcls. (Fig.VIII, M. i. c, 
Fig. I, II, M. i. c). 

Blickt man also dutch den Beckeneingang in das Becken eines Hundcs, so sieht man, wie cler M. ilio- 

coccygeus unter den M. pubo-coccygeus hineinzieht, unci wie sich die Fasern beider Muskcln kreuzen 
(Fig. VH und VIII). 

Diese Muskeln der rechten Bcckcnhalftc begrenzen mit den cntsprcchcndcn Muskcln cler linken 

Beckenhiilfte einen gro'ssen, sagittal gestclllen und genau in der Miltc liegendenSpalt, wclcher von der ven- 
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tralcn Flaehe des zweiten bis sechstcn Schwanzwirbelkorpers bis zur Symphysis ossium pubis reieht. Der 

Mastdarm bcniitzt diesen Spalt zum Austritt aus der Beckenhohle, (Fig. VII und VIII, R). 

Dorsal vom Mastdarm verlasst noch ein Gebilde die Beckenhohle. 

Von der hinteren Wand des Mastdarms lost sich namlich ein machtiges Biindel von glatten Muskelfasern 

los und zieht durch den zwischen den beiden Mm. pubo-coccygei befindlichen Spalt aus der Beckenhohle 

hinaus, urn sich an der ventralen Flaehe des fiinftcn Schwanzwirbels anzuheften, also noch im Bereich 

der Endschncnplatte der beiden Mm. pubo-coccygei, welche, wie erwahnt, bis zum sechsten Schwanz- 

wirbel hinabrcicht. Es ist dieses Biindel in den Anatomien der Saugethiere (40, 10,31,28,8) als After- 

schweifband erwahnt (Fig. I, II, VII, VIII, A. Schw.) und hat offenbar den Zweck, bei der Kothentleerung, 

vvobei ja der Schwanz gehoben wird, die Aftergegend herauszuziehen und der Kothsaule eine Richtung 

nach abwarts, gegen den Boden hin zu geben. 

Ventral vom Mastdarm sind zwischen die beiden Mm. pubo-coccygei die Ausfiihrungsgange des Harn- 

und Geschlechtsapparates frei eingefugt (Fig. VII, BL, Pr. Fig. VIII, U). 

Ich mochte an dieserStelle noch kurz crwahnen, dass bcim Hunde nirgends eine Verbindung zwischen 

M. pubo-coccygeus und M. sphincter ani externus besteht. Ein breitcr Spalt trennt diese beiden Muskcln der 

ganzen Lange nach (Fig. VIII, M. Sph). Ein Diaphragm a, welches am Grunde des kleinen Beckens aus- 

gespannt ist und vom Mastdarm und vom Urogenitalsystem durchbohrt wird, wie wir uns dasselbe vor- 

zustellen gewohnt sind, ist beim Hunde also nicht vorhanden. Ja diese Muskeln, die man auf den ersten 

Blick als Levator ani ansprechen mochte, stellen sich als machtigc Beugcr des Schwanzes dar. 

An der dorsalen Wand des kleinen Beckens, fiber die ventrale Flaehe des Kreuzbeins, Ziehen die 

ausserst kraftigen Schwanzbeugemuskeln hcrab, namlich der M. flexor caudac lateralis und flexor caudac 

medialis (Fig. VII und VIII, M.fl. c.1., M.fl. c. m). Auch diese Muskcln miissen die Hohle des kleinen Beckens 

verlassen, um auf die ventrale Flaehe des Schwanzes zu gelangcn. Welche Pforte benutzen aber dieselben 

bei ihrem Austritte aus der Beckenhohle; viclleicht jenen grosscn, sagittalen Spalt, welcher zwischen den 

beiden Mm. pubo-coccygei liegt und den auch der Mastdarm, das Afterschweifband und der Harn- und 

Geschlechtsapparat zum Austritte benutzen? 

Es ware ja diese Vermuthung sehr nahelicgend. Allein man sieht die Beugemuskeln des Schwanzes 

jene Rinne als Durchzugscanal benutzen, welche an der ventralen Flaehe des Schwanzes medial durch die 

Insertionen des M. pubo-coccygeus und ilio-coccygeus und lateral durch die des M. ischio-coccygeus 

(= M. coccygeus des Menschen) (Fig. VII, VIII, M, c.) begrenzt wird. 

Interessant ist, wie jedem der beiden Schwanzbcuger, dem lateralen und dem medialen, sogar ein 

eigenes Each angewiesen ist (Fig. VII, VIII). Von der Endschncnplatte des M. pubo-coccygeus spaltct sich 

namlich eine lateralc Lamellc ab, welche sich zwischen dem medialen und lateralen Schwanzbcuger ein- 

senkt, um sich an den Schwanzwirbeln zu inserircn (Fig. VII, VIII, x). 
Der kurze Beugcr des Schwanzes tritt noch, auf was ich besonders aufmerksam machen muss, in eine 

innige Bcziehung zu der Schnenplatte des M. pubo-coccygeus, indcm er von ihrer dorsalen Fliichc wahrend 

des Vorbcizichens zum Theil Muskelfasern bczieht, zum Theil sich dort ansetzt (Fig. VIII, Urspr). 

Wahrend also der Mastdarm, das Afterschweifband und der Urogenitaltract durch den kahnformig 

vcrtieften, sagittalen Spalt zwischen den beiden Mm. pubo-coccygei hindurchziehen, verlassen die Schwanz- 

beugemuskeln beiderseits die Beckenhohle zwischen M. pubo-coccygeus und M. ilio-coccygeus cinerseits 

und M. ischio-coccygeus (= M. coccygeus) andererscits. Die Schwanzbcuger liegen somit der lateralen 

Fliichc jcncr Endschncnplatte des M. pubo-coccygeus an, d. h., wenn dasThier in Ri'ickenlagc vor uns liegt, 

zieht der M. flexor caudae medialis und der M. flexor caudac lateralis hintcr jene Schnenplatte hinein. 

welche die Vcntralflache des zweiten bis sechsten Schwanzwirbels bedeckt (Fig. VII und VIII). 

Ich muss noch ganz kurz auf den M. recto-coccygeus (T rei tzischer Muskel) aufmerksam machen 

(big-. VII und VIII, M, r. c). Er ist bcim Hunde besonders schon cntwickelt, noch sehoner bei Papio sphinx, 

und besteht aus glatten Muskelelementen. Dcrsclbe umgibt den Mastdarm nach Art einer Klemmc, indcm 

ich seine Muskclbundcl noch ventral vom Mastdarm bis zur glatten Muskelschichtc verfolgen konnte, welche 
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die Urethra umgibt (Fig. VIII, U).  Ellenberger und Bauni haben diescn Muskel, wie es scheint, nicht 

gesehen. 

Die wichtigstc Thatsache ist, dass sich alle diese Verhaltnissc beim Menschen wicdcrlinden. Hier 

sind jedoch diesclben durch die Ruckbildung des Schwanzes auf fiinf rudimentarc Wirbel cinigermassen 

modificirt. 
Das kann man am besten bcobachten, wenn man von oben in ein mcnschliehes Beeken mit pra- 

parirtem Beckenboden hineinsicht. (Vergl. Fig. IX.) Der Mastdarm ist an diesem Praparat mittelst eines 

blackens stark ventral gezogen worden, wodureh die Prostata und dcr Blascnhals gegen die Symphysc 

gedrtickt sind (P"ig. IX, A', lil). Auf den crslcn Blick springt die Ahnlichkeit mit dem Praparatc vom Hundc 

(Fig. MI) in die Augen. 

Fntsprcchend dem M. pubo-coccygeus entspringt bcidcrseits cine Muskelplatte von dem obcrcn 

Schambeinaste, welche dorsal, gegen das Steissbein zieht (Fig. IX, P.p). Vor dem Stcissbeine angelangt, 

geben, genau wie beim Hundc, die lateral verlaufendcn Biindel in cine starke Sehnenplattc iibcr (Fig. IX, 

S. PI), wahrend die ventral am nachsten neben der Symphysis ossium pubis entspringenden Muskelbiindcl 

(Fig. IX, Sir.), die dem schmalen Muskelsaum am caudalen Rande der Sehnenplattc des Hundes entsprc- 

chen (Fig. VII und VIII, Sir.), dorsal vom Mastdarme unter einem blassrothen Strange verschwinden 

(Pig. IX, A. Schw), dcr sich von der hinteren Wand des Mastdarmes loslost und sich an dcr uns zugewen- 

detcn Flachc der Sehnenplatte anheftet. 

Ohnc weiters ist in diesem blassrothen, aus glatten Muskelelcmentcn bestchenden Strange das After- 

schweifband des Hundes wieder zu erkennen (Fig. VII, VIII, IX, A. Schw). Tragt man diese mitunter schr 

machtigen, glatten Muskelmassen ab (Fig. IX,y und Fig. X), so sieht man die von beiden Seiten hinter den 

Mastdarm hincinziehenden Muskelbundel der Mm. pubo-coccygei. Die am meisten medial verlaufendcn 

Fasern kreuzen sich theils mit entsprechenden Fasern der anderen Scitc, theils sctzen sie sich bogenformig 

auf die anderc Seite fort, so dass sie den Mastdarm nach Art einer Schlinge von rtickwiirts umgreifen 

(Fig. IX, X, Sir). Es entsprechen eben diese zulctzt beschriebenen Muskelbundel jencm schmalen Muskel- 

saum an dem caudalen Rande der Endsehnenplattc des M. pubo-coccygeus beim Hunde, welcher sich 

auch dort bis ganz zur ventralen Flachc des Schwanzes fortsetzt (Fig. VII und VIII, Sir). 

Trennt man durch einen in der Mitte gefuhrtcn, sagittalcn Schnitt das Beeken sammt seincn Ein- 

geweiden in einc rcchte und linke Halfte, so bekommt man dorsal vom Mastdarme die Figur eines recht- 

winkligen Drcicckes, dessen Kathetcn gebildct sind vom M. levator ani unten, von der hinteren Wand des 

Mastdarmes vorne, wahrend die Hypothenusc von den glatten Muskelmassen dargestellt wird, welchc von 

dcr dorsalen Mastdarmwand caudal und dorsal zichen, urn sich an der uns zugewendeten Flachc der End- 

sehnenplatte des M. pubo-coccygeus anzuheftcn, und dem Afterschweifbande des Hundes entsprcchen. 

Aus den erwahnten glatten Muskelmassen lost sich auch der M. recto-coccygeus los (Trcitzischcr 

Muskel) (Fig. IX, M. r. e). Dcrsclbe liegt beiderseits, lateral von der Mittcllinie, dem M. levator ani auf und 

wird demnach bedeckt von den aufwiirts zur dorsalen Mastdarmwand ziehenden, glatten Muskelmassen, 

welchc dem Afterschweifband des Hundes entsprechen. Ich mochte dies ausdrilcklich hervorhebcn, da 

bisher in den verschicdenen Lehrbiichern der Anatomie iiber diese Thatsachen zum Theil ungenauc, zum 

Theil unrichtige Angaben zu finden sind. 

Trcitz (48), der Entdecker des M. recto-coccygeus beim Menschen, schreibt: »Pr entspringt vom Pcri- 

ostc des Steissbeins und den daselbst zusammenstossenden Stcissbeinmuskcln, liegt zwischen Steissbein 

und Mastdarm in seinem ganzen Verlauf auf der Kreuzungsstellc dcr beidcn Afterheber und ist mit ihnen 

so innig verbunden, dass es immcrhin bcgreiflich wird, warum er bis jetzt unbeachtct blieb«, Es stimmt 

dieser Bcfund von Trcitz im Wesentlicbcn mit meincn Bcobachtungen iibercin; ich muss nur hinzufugen: 

Der M. recto-coccygeus entspringt nicht vom Perioste des Steissbeins, sondern von der gemein- 

samen Endsehnenplatte dcr beiderseitigen Portio pubica des Levator ani. Diejenigen Fasern aber, 

welchc nicht »innig mit dem Levator ani verbunden sind«, dcmnach auf den M. recto-coccygeus zu liegen 

kommen,  zichen stets nach aufwiirts zur dorsalen Wand des Mastdarms  und sind dem Afterschwci f- 
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band der geschwanzten Saugethiere analog zu stellen. Die Ecke, welche vom Levator ani und der 

dorsalen Mastdarmwand gebildet und von den denr Afterschweifband der Thiere entsprechenden 

glatten Muskelmassen ilberdeckt wird, ist stets mit lockcrem Bindegewebe erfiillt. 

Ausscrdem berichten manche Autoren (Albin (2), Luschka (34) etc.), dass sich der M. levator ani 

bcidcrseits auch ventral von dem Mastdarme in der Mittellinie zu einem zusammenhangenden Muskel- 

streifen vereinigt (M. levator prostatae). Obwohl Henle (16) und mit ihm Andere dies cntschieden in Abrede 

stellen, so kann ich nach meincn Erfahrungen die Ansicht Luschka's iiber das Vorkommen des M. levator 

prostatae nur bestatigen. Ob aber der M. levator prostatae an der Regulirung des Blutgehaltes des Penis, 

beziebungsvveise der Clitoris, in dem Maasse betheiligt ist, wie es Kohlrausch (25) angibt, daftir weiss 

ich keine Anhaltspunkte zu linden. 

Auch der M. ilio-coccygeus ist beim Menschen ohne weiters zu erkennen (Fig. IX, P. /.). Er ent- 

springt in der Fortsetzung der Ursprungslinie des M. pubo-coccygeus nach riickwarts bis zur Spina ischia- 

dica. Seine Ictzten Muskelbiindel entspringen am periostalen Uberzuge der gegen die Beckenhohlen zuge- 

vvendeten Flache der Spina ischiadica. 

Wahrend aber beim Hunde der M. ilio-coccygeus als eine diirine Fleischplatte langs der Linea termi- 

nalis des Bcckeneinganges entspringt (Fig. VII), ist die Ursprungslinie dieses Muskels beim Menschen 

an den beiden Seitenwanclen des kleincn Beckens urn ein betrachtliches Stiick vveiter caudal gelegen, als 

die Linea terminalis (Fig.lXb). Auch beim M. pubo-coccygeus des Menschen kann man dieses Verhalten 

beobachten. 

Die Ursprungslinie des M. ilio-coccygeus bildet demnach beim Menschen einen Bogen, welcher an 

der Seitenvvand des kleinen Beckens von der Bcckenoffnung des Canalis obturatorius zur Spina ossis ischii 

absteigt (Fig. IX* und X). DerUmstand aber, dass der M. obturator interims beiderseits der lateralen Wand 

des kleinen Beckens unmittelbar anliegt, hat zurFolge, dass nur die am meisten dorsal gelegenen Biindel 

des M. ilio-coccygeus direct am Knochen entspringen konnen, und zwar im Berciche der gegen die 

Beckenhohle zugewendetcn Flache der Spina ischiadica. Der M. obturator interims (Fig. IX und X, M. obt. /.) 
reicht eben nicht so weit dorsal. 

Weitaus der grosste Theil des M. ilio-coccygeus muss also beim Menschen von der P\iscic entspringen, 

welche die der Beckenhohle zugevvendete Flache des M. obturator interims bekleidet (Fig. IX und X, F.). Als 

Vcrstarkung ist der Fascia obturatoria der bekannte Arcus tendincus eingevvebt. Schon Luschka (35, 36) 

macht wiederholt darauf aufmerksam, dass sich der M. levator ani in seincm Ursprunge nicht an den Arcus 
tendincus halt. 

Auch beim Menschen inserirt sich demnach der M. ilio-coccygeus und pubo-coccjfgeus an der Linea 

terminalis, jedoch nicht mehr unmittelbar, wie beim Hunde, sondern nur durch Vermittlung der Fascia 

obturatoria. (Vcrgl. Fig. VII, IX und X). Es darf somit jener Theil der Fascia obturatoria, welcher von der 

Linea terminalis des Beckeneinganges bis zum Ursprunge des M. levator ani reicht, nicht gleichgestellt 

wcrden mit jenem Theile der Fascia obturatoria, welcher ausserhalb der Beckenhohle gelegen ist und die 

latcrale Wand der Fossa ischio-rectalis bildet, indem der ersterwahnte Theil der Fascia obturatoria das 

Rudiment eines Muskels darstcllt, vviihrend der letztervvahnteTheil derselben einfach als Perimysium 

zu betrachten ist. 

Die Fasern des M. ilio-coccygeus Ziehen dann, genau so wie beim Hunde, unter den M. pubo-coc- 

cygeus, von diesem getrennt, hinein, schieben sich dort vielfach iibereinander und inseriren sich zum 

Theil am Seitenrande des Stcissbeins vom Ictzten bis zum drittcn Stcisswirbcl hinauf (Fig. VI, ./.), zum 

Theil aber treffen sie in einer von der Steissbcinspitze bis zum After hinziehenden Raphe mit den entspre- 

chenden Faserbi'mdeln des M. ilio-coccygeus der andern Seite zusammen. Beim Hunde inserirt sich dieser 

Muskel, wie schon friAher erwahnt, bis zum sechsten Schwanzwirbel hinab. 

Es hat beinahc den Anschein, als ob infolge der Vcrkummerung des menschlichen Schwanzes 

nicht mehr genug Raum ware fiir die Insertion des ganzen M. ilio-coccygeus am Schwanzthcile der 

menschlichen Wirbclsaule.   Deshalb sind the am meisten caudal verlaufenden Faserbiindel dieses Mus- 

Denlischriflen der m.ithcm.-naturw. CI.   I.XII. P.,1. jf, 
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kels gezwungen. sich an einer Raphe anzuheften, welche, in der Fortsetzung der Mittellinie des Steiss- 

beins gelegen, gleichsam eine Verlangerung des letzteren darstellt. 

Alles beim Hunde Dargestellte flndet sich demnach beirn Menschen wieder; nur schliessen sich 

beim Menschen die beiderseitigen Mm. pubo-coccygei dorsal vom Mastdarme zu einer zusammenhangen- 

den Muskelplatte, wahrend sie beim Hunde auch dorsal vom Mastdarme, bis zu ihrem Ansatze an der 

ventralen Fliiche der Schwanzwurzel, getrennt bleiben. Tritt ja beim Hunde dorsal vom Mastdarm noch 

das machtige Afterschweifband aus der Beckenhohle hinaus (Fig. VIII, A. Schw). 

Ebenso ist ersichtlich, wie mit der fortschreitenden Verkiimmerung des menschlichen Schwanzes der 

M. pubo-coccygeus der einen Seite mit dem der anderen Seite und darunter der M. ilio-coccygeus der einen 

Seite mit dem der anderen Seite sich zu einem Diaphragma pelvis verschliessen mtissen. 

Die Abweichungen, welche sich beim Menschen gegeniiber dem Hunde hinsichtlich dieser Ver- 

baltnisse ergeben, sind ohne weiters erklarlich, wenn man bedenkt, dass fur den Menschen zvvei so 

machtige, paarige Schwanzbeugemuskeln, als welche der M. pubo-coccygeus und ilio-coccygeus beim 

Hunde fungiren, ganz Liberflussig sind; umso nothwendiger ist jedoch fiir den Menschen wegen seiner 

aufrechten Haltung ein sicherer Verschluss des Beckenausganges. Gewiss waxen die Perinealhernien beim 

Menschen etwas ganz gewohnliches, wenn er einen ebenso mangelhaften Reckenverschluss besiisse, wie 

der Hund. 

Es lassen sich somit die anscheinend complicirten Verhiiltnisse, welche der M. levator ani des Men- 

schen darbietet, auf vergleichend anatomischem Wege leicht entratbseln. Daraus soil aber nicht folgen, 

dass wir in der menschlichen Anatomie den Namen »M. levator ani» durch zwei neuc Namen »M. pubo- 

coccygeus* und »M. ilio-coccygeus« ki'mftigbin ersetzen sollen. Eine derartige gewaltsame Anpassung dcr 

menschlichen Anatomie an die Anatomie der Thiere ware gar nicht gerechtfertigt; denn die bei 

den Thieren getrennt paarigen Muskeln, von dem Charakter reiner Skeletmuskeln, formen beim Menschen 

ein einheitliches Gebilde, das durch seinen engeren Anschluss an den Mastdarm und durch seine Eigen- 

schaft als abschliessender Bestandtheil der Beckenh(")hle nicht nur cine neue Form, sondern auch eine 

andere Function erhalten hat. 

Unendlich viel zum Verstandniss des Levator ani wi'irde es aber bcitragen, wenn man nach diescn an 

den Thieren gemachten Erfahrungen ctwa die folgencle Darstellung an die Stellc der bisher Qblichcn tretcn 

lassen wiirde: »Der M. levator ani zerfallt in zwei Portionen, eine Portio pubica und eine Portio 

i 1 i a c a.« 

1. Die Portio pubica (Fig. IX, P. p.) entspringt als eine diinne Muskelplatte zu beiden Seiten der Sym- 

physe und von hier dorsal bis nicht ganz in die Gegend des Einganges in den Canalis obturatorius. Die 

Faserbiindel Ziehen beiderseits, am Mastdarm vorbei, convergirend nach riickwiirts; dorsal vom Mastdarm 

angelangt, kreuzen sich die medial verlaufenden Biindcl mit denen der andern Seite oder gehen auf die- 

selbe iiber, bilden somit eine Schlinge, welche der dorsalen Mastdarmwand anliegt (Fig. X). 

Diejenigen Fasern aber, welche beiderseits mehr lateral vom Schambeine kommen, werden dorsal vom 

Mastdarm von einer gemeinsamen Sehnenplatte aufgenommen und durch dicse an die vcntrale Plaehe des 

zweiten bis vierten Steisswirbels angeheftet. Es bleibt jedoch zwischen dem Steissbeine und der Sehnen- 

platte, genau der Mittellinie entsprechend, ein rinnenformiger Raum, welcher zum Theil von Fcttgewebc 

ausgefiillt ist, zum Theil von Nerven, Venengeflechten und dem Ende der Artcria sacralis media als Durch- 

gangspforte beniitzt wird   (s. S. 13 [105]). 

2. Die Portio iliaca (Fig. IX, P. i.) entspringt in der Fortsetzung der Ursprungslinie dcr Portio pubica 

bis zur Spina ischiadica, grosstenthcils von der Fascia obturatoria, zum kleincrcn Theile, und zwar dorsal, 

vom Perioste der medialen Flachc des Os ischii. Die Fasern dieser Portion Ziehen, von vorne nach ruck- 

warts immer mchr quer verlaufend, zu beiden Seiten caudal von der Portio pubica hinein (Fig. IX, X), 

Dort inseriren sich die am mcisten dorsal verlaufenden Muskelbundel am Seitenrande der Ictzten Steiss- 

wirbel, wahrend sich die ventral verlaufenden Biindel an einer Raphe anheften, die in der Verlangerung dcr 
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Steissbeinspitze nach vorne zieht und sich dort mit dem M. sphincter ani externus verbindet. Durch diese 

Raphe ist die Portio iliaca der einen Seite mit derjenigen der andern Seitc zu einer quer gcspannten, caudal 

von der Portio pubica gelegenen Muskelplatte verbunden. 

Schon Heinle (1(3) hat beobachtet, dass der Levator ani des Menschen aus zwei verschiedenen Portio- 

nen bestehen musse. Er besehreibt deshalb auch den Levator ganz abweichend von den meistens iibrigen 

Anatomen, 

Henle sagt ausdriicklich, dass sein »M. levator ani« nur dem vordcren, vom Schambeinaste cntsprin- 

gendenTheile des M. levator ani der Autoren entspricht und trennt vom Levator ani im gewohnlichen Sinnc 

jene Muskclbiindcl ab, »welehe von der Fascia obturatoria entspringen, sich am Scitenrande der Steissbein- 

spitze und an einer sehnigen Haut (Raphe), welehe sich zvvischen der ausseren und inneren Anheftung 

des Levator vor der Steissbeinspitze nach vorwarts gegen den After erstreckL, inseriren. Diese Muskelfaser- 

bundel besehreibt er in einem eigenen Capitel als »M. ischio-coccygeus«. Weiter sagt Henle: »An der 

Insertion stossen also die Fasern des Levator und Ischio-coccygeus unter einem rechten Winkel zusammen« 

leh kann mich somit hinsichtlich meiner Beobachtungen sogar zum Theile auf die Beobachtungen 

eines Mannes wic Henle berufen. 

Allein den M. levator ani des Menschen in zwei Muskeln zu zerstiickeln, scheint trotzdem nicht ange- 

zeigt, umso weniger, als selbst bci Thieren (z. B. bei den Affen) die Mm. ilio-coccygeus und pubo-coccy- 

geus an ihren [nsertionen vielfach miteinander verkniipft sind. Oberdies sollte der Name »M. ischio-coccy- 

gcus«  einem ganz anderen Muskel vorbehalten bleiben (S. .'37[129]). 

Ich kchrc nun nach dieser nothwendigen Ablenkung wieder zu den Mm. sacro-coccygei ante- 

riores zuriick. In Betreff ihres Verhaltens zum Levator ani brauehe ich nur auf die entsprechenden Beob- 

achtungen zu verweiscn, die ich beim Hunde in Betreff der Schvvanzbeugemuskeln gemacht habe. 

In Fig. VII und VIII sieht man die machtigen Mm. sacro-coccygei anteriores (flexores caudae) dorsal von 

der Endsehnenplatte des M. pubo-coccygeus hineinziehen. Dann sieht man, vvorauf ich nochmals hinvveisen 

muss, an der dorsalen Flaehe dieser Sehnenplatte Faserbiindel des Flexor caudae medialis theils sich an- 

heften, theils entspringen (Fig. VIII Urspr..). 

Auf den ersten Blick ist das ahnliche Verhaltcn der Mm. sacro-coccygei anteriores zum M. levator ani 

beim Menschen in die Augen springend (Fig, IX, X, M. s. c. a.). Dieselben Ziehen (Fig. IX, M. s. c. a.) zum 

Theile dorsal von der Endsehnenplatte, mittclst welcher sich die Portio pubica des Levator ani an die ven- 

trale Flaehe des Steissbcins anheftet, hincin, um zu den cinzelnen Steisswirbein zu gelangen (Fig. IX. T 

und Fig. VI). 

Ausserdem sieht man, wie sich die obcrflachlichen Bundel der Mm. sacro-coccygei anteriores zu bei- 

den Seitcn an die Insertionssehnc der Portio pubica des Levator ani anheften (Fig. IX, o). 

Ich muss ausdriicklich hervorheben, dass nicmaks Faserbiindel des Levator ani, bezichungsweise 

seiner Portio pubica sich direct in die Mm. sacro-coccygei anteriores fortsetzen. Es ist vielmehr immer der 

levator ani nur mittelbar, durch die besprochenc Sehnenplatte, mit den Mm. sacro-coccygei anteriores ver- 

bunden (Fig. IX, X). 
Tragt man diese Sehnenplatte sammt den daran befestigten Muskelbi'mdeln ab, so kommen die ticfen 

Portionen der Mm. sacro-coccygei anteriores zur Ansicht, welehe direct zu den cinzelnen Steisswirbein hin- 

ziehen und sich dort inseriren (Fig. VI). Medial von den Insettionspunkten dieser tiefen Bundel der Mm. 

sacro-coccygei anteriores heften sich beiderseits die dorsalen Parthien der Portio iliaca des Levator ani an 

(Fig. 6, ,/.). 
Genau wie beim Hunde (Fig, VII, VIII, S. 19 [11 1]) veiiaufen demnaeh auch beim Menschen die Mm. 

sacro-coccygei anteriores zvvischen dem M. coccygcus (M. ischio-coccygeus) und der Portio iliaca des 

Levator ani (Fig. VI, J), 
Es sind allerdings diese Verhaltnisse nicht immer so schon ausgepragt, wie im vorliegenden Falle. 

Von sicben Beckcn, welehe ich speciell darauf untersucht habe, boten zwei genau dieses Bild. Ausser- 

dem   kann   ich   mich   erinnern,   dass   mir   schon  fruher   offers,   ohnc  dass   ich   darauf  weiter geachtet 

15 * 
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hatte, im Secirsaale aufgefallen i.st, dass der levator ani an der dorsalen Beckenwand scheinbar abnorm 

weit hinaufragtc. 

Ich mochte mich sogar auch bei diescn Beobachtungen wieder auf die Autoritat Henle's(16) berufen, 

und zwar auf seine Abbildung 409. An diesem Bilde war mir inimer unverstiindlich, warum Hcnle den 

Levator ani beiderseits mit einem rothen Streifen, an der Steissbeinspitze vorbei, bis zum untern Rande des 

M. piriformis hinaufreichen lasst. 

Eine Aufklarung dariiber gibt Henle nirgends. Anderseits lasst sich nicht gut annehmen, dass Henle 

ohne Grund dieses weit hinaufgehende und hochst auffallende Muskelbiindel einzeichnen liess. Vielleicht 

ist Cruveilhier (17), der sieh in der Beschreibung der Pcrinealmuskeln genau an Henle halt und die 

Henle'scben Bilder unverandert in sein Lehrbuch heriibernimmt, durch dieses erwahnte Bild zu den 

Worten bewogen worden: 

»Ces faisceaux «(Mm. sacro-coccygei anteriores)» apartiennent au muscle releveur« (S. 7 [99]). 

In der Regel sind die Verbaltnisse derart, wie sie sich an dem Praparate darstellcn, welches in Fig. X 

abgebildet ist. Ein Verglcich mit der Fig. IX zeigt, dass an diesem Praparate der horizontale Schnitt naher 

dem Darmbeinkamme durch das Beckcn gefiihrt ist, so dass auf Fig. X noch das Foramen obturatum 

erhalten ist. Von der Fascia obturatoria^.) ist hier ein brciterer Streifen geblieben. Am Kreuzbein wurde der 

Sageschnitt an beiden abgebildeten Praparaten durch den dritten Kreuzwirbel gefiihrt. Die Symphyse wurde 

durchtrennt und die beiden horizontalen Schambcinaste auseinander gezogen, wodurch die Fascrverhalt- 

nisse der Portio pubica des Levator ani an clem ventralen Rande dcrselben besonders sehon zur Ansicht 

gelangen. Der M. coccygeus ist beiderseits noch von der Fascia propria bedeckt; von derselben entspringen 

zarte Muskelstrata, wclche zum Theil an der Sehnenplattc der Portio pubica des Levator ani sich inseriren, 

zum Theil dorsal von dieser Sehnenplatte hincinziehen, um zu den Steisswirbeln zu gelangen (Curvator 

coccygis), zum Theil aber in die Fascia coccygea (pclvina) selbst ausstrahlen (Tensor fasciae). Alle dicse 

Bilndel zusammen bilden den M. sacro-coccygeus anterior des Menschen. Die Portio pubica des Levator 

ani der einen Seite ist dorsal vom Mastdarm zum Theil durch eine gemeinsamc Sehnenplatte mit der der 

andern Seite verbundcn und an die ventrale Flache der Steisswirbel angeheftet. Unmittelbar hintcr dem 

Mastdarm aber gehen die Fasern der beiderseitigen Portio pubica theils ineinander iibcr, theils iiber- 

kreuzen sie sich. Gegen das Promontorium hin begrenzt sich die Sehnenplattc der Portio pubica mit 

einem scharfen, concaven Rande, wodurch zwei bis an die ventrale Flache des letzten Kreuzwirbels hin- 

aufragende, sehnigeZipfel zu Standc kommen (die Ligamenta sacro-coccygca anteriora von Luschka). Die 

Portio iliaca des Levator ani zieht caudal von der Portio pubica hinein und geht theils zu den letzten Steiss- 

wirbeln hin, theils zu einer Raphe, so dass die beiderseitigen Portioncs iliacae des Levator ani zusammen 

ebenfalls eine cinhcitliche Fleischplatte, ein Diaphragma pelvis, bilden. Mit dem Mastdarm tritt nur die Por- 

tio pubica in nahere Beziehungen. 

Es ist selbstverstandlich, dass sich dicse Vcrhiiltnisse, gerade so wie bei den Thieren, auch beim 

Menschen, unverandert auf den Beckcnverscbluss des Weibes iibertragen lasscn, woriiber ich mich durch 

diesbcziigliche Untersuchungen am weiblichen Beckcn uberzeugt habc. 

In Betreff der von Luschka (32) beschriebenen Ligamenta sacro-coccygea anteriora (Fig.lV.V, 

IX,X, L.s.e.a.) muss ich noch erwahnen, dass ich dieselben nach alledem als zwei bis zur ventralen Flache 

des letzten Kreuzwirbels hinaufragende Zipfel der schon mehrmals erwahntcn Inscrtionssehne der Portio 

pubica des levator ani auffassen muss. Zvvischen diesen beiden Zipfeln begrenzt sich eben die beschriebene 

Sehnenplatte scharf mit einem nach oben concaven Rande (Fig. IV, V, IX, X), unci zvvischen diesem scharfen 

Rande und der ventralen Flache des ersten Steisswirbels ist der Zugang zu jenem Canal, durch welchen 

das Ende der Arteria sacralis media durchtritt, welche bei langgeschwanztcn Thieren sehr machtig ist und 

an der ventralen Flache des Schwanzes, genau in der Mittcllinie, zwischen den beiden Mm. flexores caudae 

mediales, bis zur Schwanzspitze verlauft (S. 13 [105]); 

Es ist klar, dass dicse Beziehungen der Mm. sacro-coccygei antcriores zum Levator ani fur die func- 

tion dieses Muskels nicht gleichgiltig sein konncn. Die Beziehungen der vordcrcn Steissmuskeln zur 

Fascia pelvina wurden bereits friiher erortert (S. 17 [109]). 
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Der Beckenboden des Schimpanse und des Orang-Utan. 

Die Untersuchung des Beckenbodens der anthropoiden Affen ist fur das Verstandniss dcr vorhin 

besprochenen Verhaltnisse ausserst Ichrreieh. Zuvor muss ich aber einige Thatsachen bertihren, welche 

das knochcrnc Beckon des Schimpanse und iiberhaupt der menschcnahnlichcn Affen darbietet. 

Es fallt vor allcm auf, dass bei den Anthropoiden das Promontorium nur andcuiungsvvcise vorhandcn 

ist und das Krcuz- und Stcissbein cine beinahe cbene Flache bildcn. Dcr Vergleicb eincs mcnschlichen 

Beckens mit dem Beckcn z. B. eines Schimpanse (beide von der dorsalen Seite betrachtct) zeigt, dass man 

aus cinem mcnschlichen Beckcn das Becken eincs Schimpanse herstellen konntc, wcnn man an dem 

crstercn mit dcr einen Hand das Tuber ischiadicum, mit der andern die Spina iliaca posterior inferior fcst 

anfassen und durch einen kraftigen Zug diese beiden Punkte weit von einander wegziehen wiirde. Dadurch 

wiirde auch die Entfernung der Spina iliaca posterior inferior von der Spina ischiadica eine viel grossere, 

und die Umrandung dcr fncisura ischiadica major, welche bcim Menschen von cincm tiefen Ausschnitt 

begrenzt wird und ein schr stark gekrummtes Bogcnstiick dai'stcllt, wiirde dann (wie bcim Schimpanse) 

ein Stuck eines Kreises mit grossem Radius bildcn. Etwas Ahnlichcs wiirde mit der [ncisura ischiadica 

minor geschehen, so dass beide Incisurae ischidiaeac nur mehr schr flache Vertiefungcn am dorsalen 

Rande des Darm- und Sitzbeins darstellen wtirden. 
Umgekehrt konntc man aus dem Becken eines Schimpanse ein mensehliches Beckcn darstellen 

wcnn man mit der einer Hand das Sitzbcin von dcr dorsalen Seite umfassen und fixiren und die Darmbein- 

schaufeln dann mit grosser Kraft, parallel mit sich sclbst, dorsal zuriickbicgen konntc. Dadurch wiirde aus 

dergrossen und flachen Incisura ischiadica major des Schimpanse die kleine und tief eingeschnitte inci- 

sure ischiadica major dcsMcnschen wcrdcn, indem sich inFolge der angewandten Gewalt die Spina iliaca 

posterior inferior der Spina ischidiaca genahert hade. 

Diesbcziigliehc, von mil' angestcllte Mcssungcn ergahen lolgcndc Zahlcn, aus welchen diese Verhalt- 
nisse ohne wciters ersichtlich sind.' 

Maoaccus Gorilla       , Schimpanse  ,' Orang-Utan      Hylobatcs -       Mensohj/1 

Spina iliaca post. int. — Tub. ischiadicum i 0-5 cm 

Spina iliaca post. inf. — Spina ischiadica ' 4-0 

Spina ischiadica — Tub. ischiadicum , 2-5 

17 • 2 cm 

io-o 

7-2 

3 • 8 cm 10" 0 cm 

9'8 6-2 

4-0 3-8 

6 • 5 cm 8 • 6 cm 

S'o 5'S 

I • 5 3 • ' 

Das Darmbein ist aber mit dem Kreuzbcine fcst verbunden, u. zw. so, dass cine Horizontal, welche 

man durch die beiden Spinae iliacae posteriores inferiores zieht, bcim Menschen genau so wie bei den 

menschcnahnlichcn Affen durch die Mitte des dritten Kreuzwirbels geht. Es muss demnaeh, wcnn man bei 

aufrecht flxirten Sitzbeinen die proximale Halfte eines mcnschlichen Beckens ventral niederbeugt, oder bei 

aufrecht flxirten Sitzbeinen die proximale Halfte des Beckens eines Schimpanse dorsal zuriickbiegt, auch 

das Kreuzbcin jedcsmal mitgehen. Demcntsprechend geht eine Geradc, mit welchcr man die beiden Spinae 

ischiadicae mit einander verbindct, bcim Menschen durch die Mitte des ersten Stcisswirbels, wahrend cine 

cntsprechende durch die beiden Spinae ischiadicae des Beckens einesSchimpanse gezogeneGerade durch 

<.las distalc Knde des viertcn Stcisswirbels zieht. Aus diesen Verhaltnissen ergibt sich die cigenthiimliche 

Form des Beckenausganges dcr anthropoiden Affen, indem dort, wie iiberhaupt am ganzen Becken, die 

transversalen Durclimesser von den sagittalen Durchmessern an Lange bedcutend ubertroffen wcrdcn. Die 

Messung ergibt folgendc Zahlcn fur die Durclimesser des Beckeneinganges. ' 

1   Vergleiche bezUglich  dcr (h-iisse dcr einzelnen Skelette  mit diesen Massen die Zahlcn auf S. 28 [120].   An sammtlichen 
gemessenen Skeletten sind die Epiphysen bereits verknochert. 

- Wahrscheinlich Miilleri.   Konntc nicht genau bestimmt wcrdcn. 
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Macaccus Gorilla       ' Schimpanse     Orang-Utan       Hylobatos.  '    Mcnsclv/1 

Conj. diagon. des Beckeneinganges . 

Conj. transv. des Beckeneinganges . 
5' 5 cm 

4'3 

j 7 • 4 cm 

ii "7 

13•8 cm 

9'o 

127 cm 

IO'O 

7 • 2 (••//« 

4\i 

12•8 cm 

Demgemass ist aucb die Steissgegend d'cr menschenahnlichen Affen grundverschieden von der des 

ausgewachsenen Menschen. Infolge der friiher erwahnten Stellung des Kreuz- und Stcissbeins, wozu noch 

cine ausserst sehvvache Ausbildung der Gesassbacken kommt, sieht man beim Schimpanse und Orang- 

Utan zeitlebens das caudale Ende der Wirbelsaule durch einen ausserlich ohne weiters sichtbaren »Steiss- 

hoeker« angedeutet. Von diesem »Steisshockcr« fuhrt cine sanft abfallende Fbcne zur Afteroffnung, so 

dass der After caudal unci ctvvas ventral von dcmsclbcn liegt. Fine manucllc Untersuchung ergibt, dass das 

Ligamentum sacro-tuberosum beiderseits als cin straff gespannter Strang durch clicHaut tastbar ist und das 

Geruste bildet fiir die Wcichtheile, welchc den Beckenausgang im dorsalen Theil desselbcn  vcrschlicsscn. 

An dieser Stellc muss ich darauf hinvveiscn, dass das m enschl i chcBecken, wenn cs inFolge krank- 

h after Zustande abnormen Belastungsverhaltnissen ausgesetzt ist, trotz »Vererbung« der menschlichen 

Beckenform, cine dem Bccken der Anthropoiden ahnliche Form annehmen kann. Ich liabe dicsc Beob- 

achtung am kyphotiscben Bccken (Kyphose im obcrcn Brustscgment) und ganz besonders am Becker) 

bei angeborener, dopppel scitiger Luxation des Oberschenkels gemacht. 

a) Das Diaphragma pelvis des Schimpanse (Fig.XI). Was die Zahl der Wirbel der cinzelncn Ab- 

schnitte der Wirbelsaule des Schimpanse betrifft, so finde ich an vier Skeletten desselbcn (ibcreinstimmend 

folgcnde Zahlenverhaltnisse: 7 Halswirbel, 13 Brustwirbel, 4 Lendenwirbel, 5 Kreuzwirbel, 2—4 Steiss- 

wirbel. An sammtlichen gemesscnen Skeletten ist das Steissbein unvollstandig. Der von mir selbsfpraparirte 

Schimpanse besitzt 5 Kreuzwirbel und 5 Stcissvvirbel. Fine Besichtigung der Beckenorgane zeigt, dass der 

Mastdarm als gerader Schlauch das Bccken durchzieht. Die Praparation des Bcckenbodens von derBccken- 

hi'ihle aus ergibt, class von einer Linie, welche an der der Beckenhohlc zugcwcndctcn Flachc des Scham- 

beins beiderseits, knapp neben der Symphyse, vom Grunde des Beckens heraufzieht und dann in sanftem 

Bogen dorsal langs der Linea terminalis bis zur Beckenoffnung des Canalis obturatorius verlauft, beider- 

seits zarte Sehnenfaden entspringen (Fig.XI, S.F). Dieselben sind der durchscheinendenFascia obturatoria 

eingebettet und gehen etwa in einerEntfernung von \l/icm von der Linea terminalis in einc dunne Muskel- 

platte iiber (Fig.XI, P.p.). DieFaserbiindcl derselben ziehcn beiderseits, mit entsprechendenMuskelbiindeln 

der andcrn Scitc convergirend, am Mastdarm vorbci, dorsal gegen das Steissbein. Dorsal vom Mastdarm 

gehen diese Muskelbiindel beiderseits wieder in Sehnenfaden iiber, welche sich mit entsprechendenSehnen- 

laden der andern Seite vielfach durchkreuzen. Dadurcb entsteht cine gemeinsame Sehnenplatte (Fig. XI, 

S.pl), vcrmittelst welchcr diese beiderseitigen Muskelplatten an die ventrale Flaehe der Ictzten Steisswirbel 

angcheftet sind. 
Diese gemeinsame Sehnenplatte begrenzt sich proximal mit einem scharfen, nach aufwarts concaven 

Rande, wodurch zwei sehnige Zipfel entstehen, welchc bis an das caudale Ende der ventralen Flachc des 

letzten Kreuzwirbels hinaufragen (Fig. sacro-coccygcum anterius). Ohne weiters erkennt man in dieser 

paarigen Muskelplatte des Schimpanse den M. pubo-coccygeus der geschwiinzten Saugethiere und 

die Portio pubica des Levator ani cles Menschen. Man kann am M. pubo-coccygeus des Schimpanse 

sehr schon den Ubergang dieses gctrenntpaarigen Schwanzbeugemuskels der geschwa.nzt.en Saugethiere in 

die Portio pubica des menschlichen Diaphragma pelvis beobachten, indem beim Schimpanse dieser Muskcl 

cincrseits mittelst zarter Sehnenfaden direct hinaufreicht bis zur Linea terminalis des Beckens, andererseits 

abcr seine getrenntpaarige Anlage dadurch 7,11m Ausdruck gelangt, dass dorsal vom Mastdarm die Muskel- 

biindel der beiderseitigen Portio pubica des Diaphragma pelvis des Schimpanse nicht wie beim Menschen 

zum grosscn Theil bogenformig auf die andere Seite ubergehen, sondern durchwegs nur vcrmittelst sehni- 

ger Flemente miteinander verkniipft sind. Gleichwie beim Menschen kommt beim Schimpanse cin innigerer 
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Anschluss der Portio pubica an den Mastdarm nur durch aus glatten Fasern bestehende Muskellager zu 
Stande. 

Ganz anders aber als beini Menschen gestalten sich beim Schimpanse die Verhaltnisse des »I)ia- 

phragma pelvis« im dorsalen Antheile des Bcckenausganges. 

Hier bilden die schon friiher erwahnten Ligamenta sacro-tuberosa (Fig. XI, P. s. t.) einen integrirenden 

Bestandtheil des Beckenverschlusses, Dieselben setzen sich beim Schimpanse beiderseits an den Rand der 

letzten zwei Kreuzwirbel und allerSteisswirbel, bis zur Steissbeinspitze herab, an, ja an der Steissbeinspitze 

gehen die Ligamenta sacro-tuberosa durch cine Verschmelzung ihrer medialen Rander incinander iiber 

und cs entsteht dadurch einc Sehnenplatte. Uberhaupt bilden die Ligamenta sacro-tuberosa ihrer ganzen 

Lange nach beiderseits den verdickten, lateralen Rand einer grossen sehnenartigen Platte, welche sich iiber 

die ganze Regio ano-coccygea und perinealis ausbreitet. Dadurch, class der Processus falciformis des Liga- 

mentum sacro-tuberosum beiderseits sehr stark entvvickelt ist und an der latcraien Wand der Fossa ischio- 

rectalis weit hinaufragt, wird es moglich, dass diese grosse, sehnenartige Platte mit ihrem ventralen Theile 

sich innig an die caudale Flache des ventralen Diaphragma pelvis, namlich des M. pubo-coccygeus an- 

legen kann, 

An die der Beckenhohle zugewendete Flache des Ligamentum sacro-tuberosum, welches, vvie erwahnt 

wurde, den latcraien, verdickten Rand jener grossen Sehnenplatte bildet, setzen sich beiderseits der ganzcn 

Lange nach Muskelbiindel an (Fig. XI, P. /.), welche an der latcraien Wand der Beckenhohle, und zvvar 

zumTheil von der Fascia obturatoria, dorsal vom Eingang in den Canalis obturatorius, zum Theil von der 

derBeckenhohle zugewendeten Flache der Spina ischiadica entspringen. Diese Muskelbiindel bilden in ihrer 

Gcsammtheit beiderseits einc zarte Muskclplatte und verhalten sich bci ihrer Insertion an die der Becken-' 

hohle zugewendete Flache des Ligamentum sacro-tuberosum derart, dass sie vielfach in jene Sehnenplatte 

ausstrahlcn, in welche ja der medialc Rand des Ligamentum sacro-tuberosum iibergcht (Fig. IX, P. /.). 

Es kommt demnach beim Schimpanse cin »Diaphragma pelvis« im dorsalen Antheile des Beckenaus- 

ganges derart zu Stande, dass die medialen Rander der Ligamenta sacro-tuberosa durch eine teste Sehnen- 

platte miteinander verbunden sind, und der laterale Rand des Ligamentum sacro-tuberosum seiner ganzcn 

Lange nach durch eine diinnc Muskclplatte an die laterale Wand derBeckenhohle angeheftet ist, und zwar 

in einer Linic, welche sich vom Eingang in den Canalis obturatorius dorsal bis zur Spina ischiadica erstreckt. 

Dieses »Diaphragma pelvis«, welches in den dorsalen Antheil des Beckenausganges eingefiigt ist, legt sich 

mit seinem ventralen Antheil fest an die caudale Flache der ventralen Diaphragma pelvis, namlich des 

M. flexor pubo-coccygeus, an, wodurch der ganze Beckcnausgang des Schimpanse abgeschlossen wird. 
Ich muss jene diinnc Muskclplatte (Fig. XI, P. /.), welche an der lateralen Wand der Beckenhohle, dor- 

sal vom Canalis obturatorius bis zur Spina ischiadica entspringt und sich an die der Beckenhohle zuge- 

wendere Flache des Ligamentum sacro-tuberosum ansetzt, eben wegen dieser Ursprungsverhaltnisse dem 

M. ilio-coccygeus der geschwanzten Saugethiere und der Portio iliaca des Levator ani des Men- 

schen analog stellen, so dass also auch das Diaphragma pelvis des Schimpanse sich aus einer Portio 

pubica unci aus einer Portio iliaca zusammensetzt. 
Es zichen demnach beim Schimpanse, infolge der hochgradigen Ruckbildung des Schwanztheiles der 

Wirbelsaule, nur mehr die dorsalen BtindeJ der Portio iliaca zum Steissbeine hin (Fig. XI, P.i), wahrend 

die mcisten ihrer Muskelbiindel zum Steissbeine in gar keine Bezichung treten, sondern als Tensoren der 

friiher erwahnten sehnenartigen Verschlussplatte des dorsalen Antheiles des Bcckenausganges eine derartige 

Verlaufsrichtung angenommen haben, welche von den durch die Ivorpcrhaltung des Schimpanse bedingtcn 

Spannungsverhaltnissen des Diaphragma pelvis erfordcrt wird. 
Gegen den M. coccygeus trennt sich die Portio iliaca des Diaphragma pelvis des Schimpanse scharf ab, 

indem durch den zvvischen beiden Muskcln gelegenen Spalt starke Nervenstamme und Gefasse durchtreten. 

Zvvischen der Portio iliaca und dem M. coccygeus vcrlaulen beiderseits noch, wie bci den geschwanzten 

Saugethieren, die Schwanzbeugemuskeln, Mm. sacro-coccygei antcriores, welche ich beim Schimpanse 

auH'allend wenig ausgebildet fand (Fig. XI, M. S. c. a.). 
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Das Diaphragma pelvis des Schimpansc ist im Vcrgleich zum Diaphragma pelvis des Menschcn 

ausserst schwach entwickelt. Besonders ist dies in jenem Theile des Diaphragma pelvis der Fall, welcher 

sich zwischen Steissbein und dorsaler Mastdarmwand, entsprechend der Mittellinie, erstreckt. Dort ist das 

Becken nur durch eine doppelte Fascie (Sehne der Portio pubica und jenes sehnige Blatt, welches durch 

die Verschmelzung der beiden Llgamenta sacro tuberosa entstanden ist) verschlossen, an deren caudale 

Flache sich schon das subcutane Fettgewebe anlegt (Fig. XI, S. PL). 

b) Das Diaphragma pelvis des Orang-Utan. An vier Skeletten vom Orang-Utan finde ich je 7 Ilals- 

vvirbel, 12 Brustvvirbel, 4 Lendenwirbcl, 5 Kreuzwirbcl und 2—3 Steisswirbcl. An sammtlicben gemes- 

scnen Skeletten ist das Steissbein unvollstandig. Die beiden von mir selbst praparirten Orang-Utans haben 

5 Ki'euzwirbel und 4 Steisswirbel. 

Die Untersuchung des Beckenbodens dieser beiden Orang-Utans ergab gcgen alle meine Erwartungen 

ganz andere Verhaltnisse, als ich sie beim Schimpanse vorfand, trotzdem die Form und gegenscitigc Anord- 

nung der Beckenknochen dieser beiden Affenarten annahernd dieselbe ist. 

An beiden Orang-Utans konnte ich unzweifelhaft nachweisen, dass beiderseits an der lateralen Becken- 

vvand von einer Linie, welche sich von der Symphyse dorsal bcinahe bis ganz zur Spina ischiadica 

erstrcckte und von der Linea terminalis etvva 1 cm weit entfernt war, eine zai'te Muskelplatte entspringt. 

Die ventralen Faserbtindel dcrselben haben die gleiche Verlaufsrichtung, indem sie beiderseits, am Mast- 

darm vorbei, zum Steissbein hinziehen. An beiden Orangs konnte ferner unzweifelhaft constatirt vverden, 

dass dicseFaserbiindel dorsal vom Mastdarm, grosstentheils ohne sehnigeUntcrbrechung, bogenformig 

auf die andere Seite iibergehen und sich dabei zum Theil gegenscitig durchflechten, so dass der Mastdarm 

von rilckvvarts wie von einer breiten Schlinge umfasst wird. Die ventrale Flache der letzten Steisswirbel 

ist von einer zarten Sehnenplatte bedeckt, welche sich mit einem scharfen, nach oben concaven Rande 

begrenzt (Fig. Ill), kurz das Diaphragma pelvis des Orang-Utans bictet diesclben Verhaltnisse wie this Dia- 

phragma pelvis des Menschen, nur sind die Muskelplatten beim Orang-Utan sehr di'mn. 

Es ist nun sehr auffallend, dass man einerseits beim Orang-Utan das Diaphragma pelvis beinahe in 

einer Ausbildung vorfindet, welche dem Menschen zukommt und bci diesem durch die aufrechte Korper- 

haltung bedingt ist, dass aber anderseits am Schimpanse und Orang-Utan, zvvei so nahe vcrwandten Affen- 

arten,  eine so grundverschiedenc Anordnung der Muskeln am Beckenausgange besteht. 

Vielleicht ist der Grund hiefiir in dem Verhaltnisse der Lange der vorderen Extremitaten zur Lange 

desKorpers gelegen, indem sich bei den menschcnahnlichen Affen dicsbeziiglich eine grosse Verschic- 

denheit z_eigt. 

Von mir in dieser Richtung angestellte Messungcn, wobci mir besonders werthvoll scheint, dass das 

untcrsuchte Skelett des Orang-Utan und des Sellimpanse beinahe dieselbe Grosse und Entwicklung 

zeigte, haben folgende Zahlen ergeben : ' 

Macaccus Gorilla Schimpanse   ; Orang-Utan   \   Hylobatcs 1  t    Menschrf 

Lange des Humerus  

Lange des Radius  
Corpus+Metac+3 Phalang.(Mittelfmgcr) 

Gesammtlange der obcren Extrem.   .   . 

Femur  
Tibia       

Tibiaende — Boden     . 

Gesammtlange der unteren Extrem.   .    . 

Abstand   vom   I.   Brustwirbel   bis   zum 
oberen Rand Ades cetabulum femoris. 

Abstand vom I. Brustwirbel bis zur Ferse. 

13•4 cm 

i3"7 

43'4 cm 

34 "o 
25-2 

102 '6 

15-4 
I4'2 

38-5 
31'O 

5-2 

74-7 

32-4 56-8 

131*5 

2 9•5 cm 

26'0 

2.V0 

78-5 

28-7 

21 '5 

4-0 

54-2 

28-3 cm    I 

31-6 
22-0 

24'3 

iS-3 

3'5 

46-1 

43 '5 38-0 

23 • 5 cm 

26'3 
16-5 

66 • 3 

32 • 5 cm 

H'3 

76'3 

19* o 

l6"2 

••5 

36-7 

48-7 
40-0 

5 5 

94'2 

24' 2 48  5 

97-7 84' 60 "9 142-7 

1 Siehe S. 25 [117].   '. 
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Ich muss noch speciell auf das Verhalten der Humeruslange zur Lange des Radius aufmerksam machen, 

indem beim Schimpansc dcr Radius an Lange dem Humerus nahc kommt, wahrend beim Orang-Utan 

und noch mehr beim Hylobates der Radius an Lange den Humerus iibertrifft. 

Es ist aus dieser Tabelle ersichtlich, dass bei den Anthropoiden vom Gorilla angefangen sich die 

Lange der vordcren Extremitaten immer mehr dcr Lange des Abstandes vom ersten Brustwirbel bis zur 

Ferse nahert, so dass der letzte dieser vier Anthropoiden, der Hylobates, bei annahernd gestrecktcn 

Extremitaten cine Korpcrhaltung anzunehmen im Stande sein muss, welche der aufrechten Haltung 

sehr nahc kommt. 

Es ist demnach die Vermuthung nicht ganz abzuweisen, dass der vorhin nachgewiescne Unterschied 

in dem Verhalten des Beckcnbodens beim Schimpanse und beim Orang-Utan mit diesen Thatsachen zusam- 

menhangt, und dass sich bei der Bildung des Diaphragma pelvis des Orang-Utan ncben der Riick- 

bildung dcs Schwanztheiles der Wirbelsaule bercits ein zweites Moment geltend gemacht hat, namlich die 

mit dcr zunehmenden Lange dcr vordcren Extremitaten Hand in Hand gehende »Aufrichtung« des Korpers. 

Bcziiglich dcs Bcckenverschlusscs dcs Gorilla und Hylobates habe ich keine Erfahrungen. 

Die Messungen wurden an Skclctten des k. und k. naturhistorischen Hofmuseums in Wien vorgenom- 

mcn. Den Hcrrcn Custos-Adjunctcn Dr. v. Lorcnz und Sicbenrock danke ich fur ihr freundlichcs Ent- 

gegenkommen. 

Nachdcm ich das Manuscript fur dicsc Abhandlung bereits fertiggestellt hatte, erhiclt ich am 28. Sep- 

tember 1894 denSeparatabdruck eines Vortrages, welchcn Kollmann (26) auf der achtcn Vcrsammlung der 

anatomischen Gesellschaft (Strassburg, 13.—16. Mai 1894) iiber »den Levator ani und den Coccygeus bei 

den geschwanzten Affen und den Anthropoiden « gehalten hat. Es gcreichte mir zu grosser Befriedigung, 

dass die Ausfiihi'ungen Kollmann's, welche sieben Seiten umfassen, mit der Auffassung, die ich aus mcinen 

Untcrsuchungen gewonnen hatte, grundsatzlich ubc-einstimmen. Insbesondere stimme ich denVVorten Koll- 

mann's:. . . »und die Function (von Muskeln) wechselt gleichzeitig, denn Flexores caudac werden fur den 

Verschluss dcs Bcckens vervvcndct«. . . vollkommen bei, und ich mochte dicsc Satze unverandert auch auf 

Jen Menschen anwenden. in cinzclncnPunktcn kann ich abcr die Beobachtungen Kollmann's nicht besta- 

tigen. Kollmann theilt »den Levatorani« bei den geschwanzten Affen und den Anthropoiden ein in: 

»1. cine ventrale Portion von der Symphysc; 

2. cine laterale Portion von der obercn Ecke dcr Symphysc bis zum Canalis obturatorius; 

3. cine dorsale Portion von dem Canalis obturatorius bis zu der Symphysis sacro-iliaca.« 

Die ventrale und laterale Portion des Levator ani der geschwanzten Affen reicht somit nach Koll- 

mann bis zum Canalis obturatorius, genau so wic mein M. pubo-coccygcus. Kollmann theilt somit den 

M. pubo-coecygeus wieder in zwei Portionen: 1. in cine ventrale, 2. in cine laterale. Die dorsale Portion 

Kollmann's ist identisch mit meinem M. ilio-coccygeus. Mir war es niemals moglich, am M. pubo-coccy- 

gcus cinen pniformirtcn Spalt zu entdecken, durch welchcn sich dieser Muskel hatte in cine »ventralc« und 

»laterale« Portion trennen lassen. 

Weitcr sagt K o 11 m a n n : 
»Von dicscm wcitcn Ursprungsgcbictc aus zieht der Levator nach dem hintcren Abschnitte dcs Becken- 

ausganges hin, urn an zwei vcrschiedenen Stcllen zu endigen: am Rectum und an den Caudalwirbeln. 

Am Rectum endigt vorzugsweise die ventrale Portion, wobei sich ihre Fascrn mit denjenigen des Recto- 

coccygeus durchkreuzen, der bei dem Menschen bekanntlich als Varietat vorkommt. Die laterale und dorsale 

Portion verlassen das Bccken vollstiindig und inscriren an den ersten Caudalwirbeln.«. . . 

Dass die »dorsale Portion* (M. ilio-coccygeus) und die »laterale Portion« (des M. pubo-coccygcus) das 

Bccken vollstandig verlassen und sich an den erstcn Caudalwirbcln inscriren, kann ich nur bestiitigen, allein 

ich muss cntschieden dafiir eintrcten, dass auch die »ventrale Portion*, somit dcr ganze M. pubo-coccygcus 

dcs Grtlnaffen das Bccken vollstandig vcrlasst und sich an dcr vcntralcn Fliichc dcr erstcn Caudalwirbel 

Ucnkschriftoii dor mathem.-naturw. 01.  LXII. Bd. jg 
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inserirt, und class nirgends Faserbiindcl nachzuweisen sind, welche »am Rectum enden* odcr Qberhaupt 

zum Rectum in eine nahere Beziehung treten. Ich habe schon friiher betont, dass zwischen den beidersei- 

tigen Mm. pubo-coccygei ein grosser, sagittaler Spalt bleibt, welcber, genau in der Medianlinie, von der 

Symphysis ossium pubisbis an die ventrale Flache des Schwanzes verlauft. Durch diesen Spalt treten der 

Mastdarm, die Ausftihrungsgange des Harn- und Geschlechtsapparates und das Afterschweifband aus dem 

Becken heraus. Diese Gebilde sind nur durch Bindegewebe an den meclialen Rand des M. pubo-coccygeus 

angeheftet, so dass nach Abtragung dieses Bindegewebes der Mastdarm durch jencn Spalt durchgezogen 

vverden kann, ohne dass Muskelbiindel des M. pubo-coccygeus durchtrennt wcrden miissten. Eine star- 

kere Befestigung des Mastdarmes an den M. pubo-coccygeus geschieht erst durch den M rccto-coccygeus. 

Derselbe liegt namlich in dem Winkcl zwischen der Seitenwancl dcs Mastdarmes und dem Muse, pubo- 

coccygeus, und indem er einerseits der Oberflacbe des medialen Randes des M. pubo-coccygeus fest auf- 

liegt, andererseits aber seine Fasern sich mit den Muskelbiindcln des Mastdarmes durchkreuzen, kommt 

erst mittelbar ein inniger Anschluss des Mastdarmes an den Muse, pubo-coccygeus zu Standc. Teh glaube 

nicht,dass es vortheilhaft ware, wenn bei einer jeden Contraction der Mastdarmvvand der M. pubo-coccygeus, 

und umgekehrt bei jeder Beugebewegung des Schwanzes die Mastdarmvvand in eine derartigc Mitleiden- 

schaft gezogen wiirde, wie es aus den Worten Kollmann's zu folgern ist. 

Ich habe von vorneherein bei den Thieren dem Verhalten des M. pubo-coccygeus, speciell seines medi- 

alen Randes, zum Mastdarme eine grosse Aufmerksamkeit geschenkt, nicht etwa, weil ich einen Dbergang 

von Fasern dcs M. pubo-coccygeus in die Mastdarmvvand bei dcnselben ervvartct hiittc; denn, soweit mcine 

Erfahrungen reichen, besteht audi beim Menschen die Verbindung dcs M. levator ani mit dem Mastdarme 

nur darin, dass sich Langsbiindel der Mastdarmwand theils an die Fascia pclvina ansctzen, thcils zwischen 

die Fasern des M. levator ani eindringen und sich dort mit dem intermuskularen Bindegewebe verbinden, 

und dass dem M. recto-coccygeus der geschwanzten Saugethiere cntsprechendc Muskelbiindel zwi- 

schen dem Mastdarm und dem Levator ani verlaufen und beide vielfach durebsetzen. Fndlich lost sich von 

der dorsalen Wand des Mastdarmes ein dem Afterschweifband dieser Thiere entsprechendes Muskcl- 

stratum ab und heftet sich fest an die Endsehnenplatte der Portio pubica des Levator ani. So kommt es, 

dass bcim Menschen an die der Beckenhohle zugewendcte Flache des Levatoi- ani (seiner Portio pubica) in 

der Nahe des Rectum stets ein aus glatten Elementen bestchendes Muskclstratum fest angeheftet ist. Ich 

musste oft, und zwar besondcrs vorne und seitlich vom Mastdarme, eine mehrere Millimeter dickc Schichtc 

von glatten Muskelbiindeln abtragen, bevor ich auf die Fasern des Levator ani stiess. Niemals gehen aber 

Fasern, die ihre Zugehorigkeit zum Levator ani durch ihre Querstreifung darthun, unmittelbar in die Mast 

darmwand tiber. Trotzdem habe ich erwartet, dass bei den Thieren vom medialen Rande dcs M. pubo- 

coccygeus einzelne I'asern ventral vom Mastdarm, zwischen ihm und der Blase hineinziehen, analog dem 

»M. levator prostatae«, und darum habe ich dem Verhalten des medialen Randes desM. pubo-coccygeus so 

grosse Aufmerksamkeit geschenkt. Allein ich konntc niemals auch nur eine Andeutung eines »Levator pro- 

statae« bei den von mir untersuchten, geschwanzten Thieren nachweisen. 

-   Auf die Worte Kollmann's, dass der M. rccto-coccygeus beim Menschen nur hie und da als Varie- 

tat vorkommt, muss ich mit Treitz (48) erwidern: 

»Ebensowenig kann er (M. recto-coccygeus) cine blosse Spielart sein, da er sich in jeder Leichc ohne 

Ausnahme vorfindet und seine Verhaltnisse zu constant sind, als dass er die Bedeutung einer Zufalligkeit 

haben sollte.« 

II. Die Musculi sacro-coccygei posteriores. (Mm. extensores caudae.) 

Litteratur. 

Die Kenntniss dieser Muskeln verdanken wir Gtlnther (14), wclcher die crstc Bcschreibung dersclbcn 

gibt. In scinem Werkc linden wir eine allerdings sehr ungenaue Abbildung dieser Muskeln auf Tafel 34, 

Fit fl)9 und Taf. 35, Fig. Ill 
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G lin ther schreihl: 

»Musc. sacro-coccygei posteriores Oder hintere Heiligbein-Kukuksmuskeln. Man (indet zuweilen sehr 

diinne, muskulose Fasern, welche an der hinteren Flache des Os sacrum nacn dem Os coccygis herab- 

ziehen,   oder auch von der Spina ossis ilei posterior inferior entspringen und  sich  an das Kukuksbein 

befestigen.« 

leh mochte darauf hinweisen, dass schon Giinther bei diesen Muskeln zwei Typen aufgefallen sind. 

Das einemal Ziehen naeh diesem Autor die Muskelfasern fiber die hintere Flache des Os sacrum zum 

K'uknksbeine, also mehr in verticaler Richtung, das andere Mai kommen sie von der Spina iliaca posterior 

inferior, um (in mehr schrager Richtung, von ausscn naeh innen, unten) zum Kukuksbeine zu gelangen. 

Wir werden auf diese wichtige Beobachtung Giinther's noch zuruckkommen. 

Theile (47) schreibt iiber diese Muskeln: 

»Auf der hinteren Flache des Beckens naeh unten linden sich zuweilen diinne, fleischigc, von den 

iibrigen Muskeln geschiedene Fasern, die sehnig von der hinteren Flache des letztcn Heiligbeinwirbels, 

ojei' des ersten Steissbeines, oder auch vom unteren, hinteren Darmbeinstachel (so in den Abbildungen) 

ausgehen und sich an der hinteren Flache der unteren Steissbeine anheften. Der Muskel ist eine rudimen- 

tare WiederholUng des bei mehreren Saugethieren stark ausgebildeten Schwanzstreckers. 

Wirkung: zieht die Steissbeine elwas naeh hinten.« 

Bald darauf bestatigt Ouain (41) das Vorkommen dicser Muskeln, indem er sagt: 

»Slender muscular fibres had been mentioned as occasionelly found to extend over the lower part <4 

the sacrum and coccyx apart from other muscles, and the name sacro-coccygeus posticus or extensor coccy- 

gis has been asigned them. They arise by tendinous fibres from the first piece of the coccyx or the last 

bone of the sacrum, or even at a higher point, and reaching downwards are fixed to the lower part of the 

coccyx.   These have been considered a rudiment of the extensor of the caudal vertebrae of some animals.« 

Luschka (32) hingegen erwahnt diese Muskeln nicht. 

Sappey (4.']) berichtet cbenfalls niehts darfiber. 

Bei llenle (15) finden wir jedoch: 

>43cr M. sacro-coccygeus posticus soil aus diinnen Fasern bestehen, welche vom Kreuzbeinc oder auch 

von der Spina iliaca posterior inferior zum Steissbeine herabgehen. 

Naeh Theile nimmt er von der hinteren Flache des funften Kreuz- und ersten Steissbeinwirbels seinen 

Ursprung. Ware der Muskel typisch und der haulige Mangel dcsselben die Folge einer Ycrkiimmerung, so 

miissle er in der Keihe der kurzen, aufsteigenden Riiekenmuskeln eine drittc Abtheilung finden. Er ist aber 

bei Kindern keinesfalls hauliger als bei Erwachsenen und rnacht naeh Giinther's Abbildungen eher den 

Eindruck einer abnormen Portion des M. eoccygeus.« 

DassMenle sich um diesen Muskel umgesehen hat, geht aus dem Hinweise auf das Vorkommen 

dicser Muskeln bei Kindern hervor. 

Henle's Kritik fiber die Abbildungen Giinther's ist allerdings gerechtfertigt, zum Gliickc aber hat 

Gun I her diese Muskeln besser beschrieben als abgebildet, 

Cruveilhier (7), der uns doch iiber den M. sacro-coccygeus anterior berichtet (S. 7 [99]), schweigl 

auffallenderWeise iiber den M. sacro-coccygeus posterior ganzlich. Ebenso (indet sich bei Hoffmann (20; 

davon keine Erwahnung. 

Maca lister (37) beschrankt sich auf die Wrorte: 

"The post coccygeal portion is described by Gynther (Chirurg. Muskellehre). 

'flic extensor coccygis is described by Theile and by Luschka in his paper on the pelvic fascia and 
is a rare muscle.« 

llyrtl (22) berichtet fiber diese Muskeln Folgendes; 

»In einzelnen Fallen lindet sich zwischen der hinteren Flache des letztcn Krcuzwirbels und dem letztcn 

Steissbeinstucke ein paariger, sehniger Muskelstrang als Wiederholung des bei mehreren Saugethieren 

vorkommenden M. sacro-coccygeus posticus sive Extensor coccygis.« 

16 • 
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Dieser Autor stellt, trotzdem cr seine Beschreibung des Muskels mit den Worten beginnt: »in einzelnen 

Fallen«, den Muse, sacro-coccygeus posticus dennoch als den haufigeren bin, indem er noeh sagt: 

»Scltener stellt sich auch ein Curvator coccygis an der vorderen Steissbeinflache ein.« 

Krause (27) schreibt: 

»Zuwcilen ist ein M. sacro-coccygeus posticus s. extensor s. levator coccygis vorhanden, der von der 

hinteren Flache des Os sacrum oder auch von der Spina posterior inferior ossis ilci zum Steissbeinc ver- 

lauft.   Er ist homolog dem M. extensor caudae lat. des Kaninchens.« 

Krause wiederholt Gilnther beinahe wortlich. DerHinweis auf den Extensor caudae lateralis gerade 

des Kaninchens scheint mir deshalb nicht zutreffend, weil bei diesem Thierc sich ein Muskel an der Bil- 

dung der Schwanzstrecker betheiligt, fiir wclchcn wir beim Menschen und bei den Affcn kein Analogon 

linden.  Es ist dies der M. cutaneus maximus. (28.) 

Testut (45), der die Mm. sacro-coccygci anteriores beschreibt (sichc oben S. 8 [100]), erwahnt die 

Mm. sacro-coccygei posteriores nicht. 

Gegenbaur (11) schreibt iiber diesen Muskel: 

»Der M. sacro-coccygeus posterior ist als eine diinnc Muskelschichte auf der hinteren Flache der 

Caudalwirbel zu finden. Er entspringt vom letztcn Sacral- oder dem erstcn Caudalwirbel und setzt sich an 

cincm der letzten Caudalwirbel an. Der Ursprung kann sogar aufwarts gegen das Ligam. tub.-sacrum aus- 

gcdehnt sein. 

Haufig wird der Muskel ganzlich vermisst. 

Der Muskel ist das Rudiment eines bei geschwiinzten Saugcthieren ausgebildetcn M. ext. s. lev. caudae.« 

Danger (30) berichtet iiber die Mm. sacro-coccygei posteriores: 

». . . .an der Riickseite dieser Gcgend (liegt) der noch seltcner (als der Sacro-coccyg. anticus) vorhan- 

dene Sacro-coccygeus posticus. * 

Zum Schlusse ist noch die Arbeit Jacobi's (23) zu nennen. Wie schon erwahnt, hat Jacobi 56 Steiss- 

bcine Erwachsener und einige Embryoncn aufdicsc Muskcln untcrsucht. Allcin Jacobi's Resultat in Bctreff 

der M. sacro-coccygei posteriores ist ein noch dtirftigeres als das weiter oben (S. 8 [100]) Mitgetheilte in 

Bctreff der Mm. sacro-coccygei anteriores. 

Jacobi konntc namlich in 56 Fallen ein einziges Mai einen M. sacro-coccygeus posterior nachweiscn. 

Ebcnso findet Blum (4) an 16 untersuchtcn Deichcn den M. sacro-coccygeus posterior einmal als ein 

Fleischbtindel, welches von der dorsalen Flache des letzten Kreuzwirbels zu den Scitentheilen des erstcn 

und zvveiten Steisswirbels hinzieht. 

Anatomic der Mm. extensorcs caudae s. Mm. sacro-coccygei posteriores. 

fn Fig. X ist die caudale Korperhalftc cines Cynocephalus hawiadryas (Mantelpavian) abgebildet, 

unci zwar von der dorsalen Seite aus betrachtet. 

Die Dcndengegend ist von der starken Fascia lumbo-dorsalis (Fig. XII, F. I. a.) bedeckt, welche caudal 

in die Fascie des Schwanzes ubergeht. Die Fascia lumbo-dorsalis ist zum Theilc gespalten, zum Theilc ganz 

abgetragen worden, und nun sieht man die Lendcngegencl, das Kreuzbcin unci den machtigen Schwanz 

von Muskelmassen allenthalben bedeckt — das sind die Hcber oder Strecker des Schwanzes. 

Es sind hicr, gerade so wie an der ventralen Flache des Schwanzes, beiderseits zwei ziemlich compli- 

cirt aufgebaute Muskeln, welche das Hcben des Schwanzes besorgen, und zwar: 

a) der langc oder aussereHeber oder Strecker des Schwanzes, Muse, levator s. extensor 

caudae lateralis s. longus s. M. extensorius caudae lateralis; 

b) der kurze oder innere Heber oder Strecker des S chwanzes, Muse, levator caudae medi- 

alis s. brevis s. M. extensorius caudae medialis. 

a) Der Musculus extensor caudae lateralis (Fig. XII, M. e. c. I). Das Pniparat cntslammt eincm 

Cynocephalus hawiadryas.   Urn diesen Muskel bis zu seinern cranialen Ende sichtbar zu machen, muss 
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die Fascia lumbo-dorsalis weit hinauf, bis zum zvveiten Lendenwirbel, langs der Dornfortsatze gespalten 

und lateral umgesehlagen werden. (Fig. XII, links.)  Cynocephalus hamadryas hat sieben Lendenwirbel. 

An der uns jetzt zugewendeten Flache der Fascia lumbo-dorsalis (Fig. XII, F. I. d) sieht man von 

ibr Fleischbiindel des M. longissimus dorsi (Fig. XII, M. I. d.) entspringen; zwischcn den Dornfortsatzen 

und den Querfortsatzen der Lendenwirbel breitcn sich die Muskelbiindel des M. multilidus aus (Fig. XII, 

M. m). 

Gegeniiber den entspreehenden Verhaltnissen beim Menschen fallt auf, dass der M. multilidus bier 

sehr schlank ist, wahrend er doch beim Menschen in jencm Theile, der am Os sacrum cntspringt und sich 

auf die Lendengegend fortsetzt, am kraftigsten entwickelt ist und sogar noch viclfacben Zuwachs erhalt 

durch machtige Muskelbiindel, welche von dem hinteren Darmbeinstachel und von der Fascia lumbo-dor- 

salis kommen. Beim Menschen fUilit eben der M. multifidus den rinnenformigen Raum, welcher medial von 

der Reihe der Dornfortsatze, lateral von dem dorsal weit vorspringenden Darmbeinhockcr und auf dem 

Grunde von der dorsalen Flache des Kreuzbeins begrenzt vvird, ganz aus. 

Beim Cynocephalus hamadryas sieht man aber, vvie sich ein machtiger Muskel zwischen M. lon- 

gissimus dorsi und M. multilidus einschiebt; derselbc kommt von der Gegend der Querfortsatze des 

dritten Lendenwirbels und zicht zum Schwanze. (Fig. XII, M. e. c. c.) Das ist der Extensor caudae late- 

ral i s. 

Beim Cynocephalus hamadryas wird also der vorhin beschriebenc Raum zwischen Dornfortsatzen und 

Darmbcinhocker vom M. multifidus und M. extensor caudae lateralis zum Ubertritte auf die dorsale Flache 

des Schwanzes beniitzt. 

Dadurch, dass in Folge der machtigen Entwickelung des Schwanzes der M. extensor caudae lateralis 

bis zur Dorsalfliiche des dritten Lendenwirbels hinaufreicht und sich gleichsam zwischen dem M. longissi- 

mus dorsi und dem M. multifidus einschiebt, kommt es, dass die Verhaltnisse in dieser Gegend am lang- 

geschwanzten Saugethiere auf den ersten Blick ganz anders erscheinen als beim Menschen. 

Der laterale Schwanzstrecker entspringt somit von der dorsalen Flache des 3. — 7. Lendenwirbels, der 

Kreuzwirbcl und Schwanzwirbel als ein langer Muskel. Vom lateralen Rande dieses Muskels lost sich in 

der Hohe des ersten Schwanzwirbels (Fig. XII, 1. Z) bereits die erste Muskelzacke ab, welche bald in cine 

runde Sehne iibergeht, die sich erst an dem Querfortsatze des vierten Schwanzwirbels inserirt. 

Nun lost sich in der Regel, je eincm Wirbel entsprechend, eine Muskelzacke nach der anderen ab, die 

Sehnen inseriren in derselben Reihenfolge, wie sie entstanden sind, an den Seitentheilcn der Schwanzwirbel 

und zwar so, dass diejenige Sehne, welche sich fruher loslost, ventral von der nachstfolgcnden liegt. 

b) Der Muscuius extensor caudae m edialis (Fig. XII, M.e. cm) liegt zu beiden Seiten dcrMittel- 

linie, medial vom fruher Besprochenen, in der dirccten Fortsetzung des M. multilidus. 

In der Gegend des lctzten Lendenwirbels andert namlich der Muse, multifidus plotzlich seinen Cha- 

rakter, indem seine Faserbiindel jetzt langer werden und nach dem Typus des M. scmispinalis mehrere 

Wirbel iibcrspringen (Fig. XII, «.). Etwa am fiinften Schwanzwirbcl werden seine Biindel wieder kiirzer und 

ihre Anordnung ist jetzt eine solchc, dass bei ihrer Contraction immcr der hintere Wirbel gcgen seinen 

Vordermann im Sinne der Streckung verschoben wird. 

Es ist interessant zu verfolgcn, wie iiberaus zweckmiissig beim Menschen an der nach alien Rich- 

tungen bewegliehen Halswirbelsaule der Typus der Mm. spinales, an der in ihrer Bcweglichkeit schon mehr 

beschriinkten Brustwirbelsaule der Typus der Mm. semispinales vorherrscht, und wie endlich an dem mach- 

tigen Lendentheile der Wirbelsaule und am Kreuzbeine die Muskulatur sozusagen auf den Typus des 

Multifidus herabgesetzt ist. Bei den Thieren, wo auf das Kreuzbein noch ein so langer, nach alien Rich- 

tungen frei beweglicher Abschnitt der Wirbelsaule folgt, sieht man, dass sich der Multifidus nicht nur auf 

die dorsale Flache des Schwanztheiles der Wirbelsaule fortsetzt, sondern auch entsprechend der wieder 

zunehmenden Beweglichkeit der Wirbelsaule seinen Charakter andert. 

Wahrend der Muse, extensor caudae medialis eine Fortsetzung des Musculus multilidus isl. stellt der 

M. extensor caudae lateralis eine selbstiindige Muskelformation dar. 
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Intcrcssant sind die Vcranclcrungcn, weichc in dicscn Verhaltnissen bcim k urzgcsch wanzten 

Affen  vor sich gegangen sind (Fig. XIII) (Cynocepkalus mormon Erxl, Mandrill). 

Vergebens sucht man hier im Bereiche dcr Lendengegend jcncn Muskcl, vvelchcr sich bei Cynocepkalus 

hamadryas (Fig. XII) zwischen Longissimus clorsi unci Multifidus bis zur Dorsalflache dcs zwciten Lenden- 

wirbels hinauf eingeschoben hat, namlich den M. extensor caudac lateralis. Urn dicscn Muskcl zu linden, 

muss man weiter caudal suchen, an dcr Spina iliaca posterior superior. (Fig. XIII, M. e. c. /.) Er ist sehr 

schwach entwickcit unci entspringt fleischig vom dorsalen Ranclc des Darmbcincs, caudal von dcr Spina 

iliaca posterior superior, zum Theile auch noch von dcr Fascia lumbo-dorsalis, wclchc sich hier anhel'tet. 

Caudal zerfallt er in mchrere Muskclzackcn, wclchc bald in Sehnen ubcrgehen, die sich dcr Rcihc nach 

an clcn Scitcnthcilen dcs Schwanzcs bis zur Schwanzspitze hinaus inserircn. 

Andererseits aber ist die Muskclmasse, wclchc clem Extensor cauclac medialis entspricht, ausscrsf 

miichtig cntvvickelt. Es schcint bcim kurzgesebwanzten Affen die Strcckbcwcgungcn dcs Schwanzstum- 

mcls in erster Linie dcr M. extensor cauclac medialis zu beherrschen. 

Dadurch, class das vordere Ende des M. extensor caudac lateralis bcim kurzgesebwanzten Alien auf 

die dorsalc Kante des Darmbcincs hinabgeriickt ist, somit M. longissimus clorsi und M. multifidus wicder 

unmittelbar ncbcncinandcr zu licgcn kommcn, nahern sich dicsc Vcrhaltnissc schon sehr jcncn, vvic 

wir sic bcim Menschen in diescr Gcgend treffen, abgesehen davon, dass auch die machlige Entwicke- 

lung clcs M. multifidus in dcr Lendengegend, wic man sic bci Cynocepkalus mormon trifft, vicl dazu 

beitragt. 
Es ist noch cine Gruppc von Schwanzmuskeln zu besprechen, wclchc man nach ihrer Function im 

Gegensatze zu clcn Beuge- und Streckmuskeln des Schwanzcs als 

111. Abzieher des Schwanzes (Musculi abductorcs caudac) 
bezeichnet. 

Bei jcncn geschwiinzten Thieren, wclchc ich untcrsucht habe, trifft man auf beiclen Scitcn von dcr 

Meclianlinie zwei solche Muskeln: 

1. den vcntralen Abzieher des Schwanzes(Musc. abductor caudae ventralis s. Muse, ischio-eoccy- 

gcus s. M. coccygeus) und 
2. den dorsalen Abzieher des Schwanzcs (Muse, abductor caudae clorsalis). 

1. Dcr Muse, abductor cauclac ventralis (Fig. V, VI, VII u. VIII) ist jener Muskcl, dcr bcim Men- 

schen Muse, coccygeus genannt wircl. Derselbe zcigl ein sehr interessantes Verhalten. Bei clcn untersuchlcn 

Thieren ist er noch ein kraftiger Muskcl. Er entspringt als ein llcischigcr Streifcn an einem ganz flachen 

Knoehenvorsprunge, welchersieh zwischen derlncisura ischiadica major unci minor befindet, eben an jener 

Stcllc, in deren Nahe man bcim Menschen die verhaltnissmassig stark cntwickelte Spina ischiadica flndet, 

Von dort zicht dicser Muskcl medial und dorsal zu den Scitcn clcs zwciten bis scchstcn Caudalwirbels, so 

class cr am Ursprunge vicl schmaler ist, als an dcr Insertion. Dcr M. coccygeus entspringt bci clcn Thieren 

zum Thcil schnig, und zwar clerart, dass seine ventrale Flachc vom Ursprunge bis zur Insertion sich als 

erne durchwegs llcischige Platte darstellt. Bcsicht man aber die dorsalc Flache dieses Muskcls, so flndet 

man, dass bcim llundc alle, bci clcn gesch wan zten Affen aber nur die proximalen Easerbundel mitlelst 

einer kurzen Schnc von dcr llachen Erhabenheit clcs Sitzbcines entspringen. Ich finde hicrin cine gewisse 

Analogic zwischen clen gesch wanzten Siiugeth iercn einerscits und dem Menschen und den men- 

schenahnlichen Affen andererseits, indem auch bcim Menschen, wie bekannt, dcr Muse, coccygeus, 

von der vcntralen Seite betrachtet, cine flcisehige Platte darstellt, wahrend an seiner dorsalen Flachc die 

sehnigen Elemente vorhcrrschen. Ein dem Ligamcntum sacro-spinosum des Menschen und der 

menschenahnlichen Affen entsprechender Bandapparat konnte bci kcincm dcr von mir untcrsucbten 

geschwanzten Saugethiere nachgevvicsen werden, unci die widcrsprechenden Angabcn anderer Autoren 
beruhen moglichcr Weise auf cinem Irrthumc. 
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leb habe cine Reihe von Thierskeletten untersucht und bei sehr vielen das vollstandige Fehlen der 

Spina ischiadica constatirt, z. B. bei den meisten Wiederkauern; jedoch bei den Affen, den katzen- 

artigen Raubth ieren, femers an Baren, Hunden, Elephanten, am Kameel, am Lama u. a. konnte 

icb cine Spina ischiadica nachweisen. Was von Vielen als solche bczeichnet wird, ist ein an jener Stelle 

zeitlebens pcrsistirender Knochenvorsprung, an welcher in der Jugend sich die Fuge zwischen Darm- 

und Sitzbein befand.  Dieser Knochenvorsprung ist abcr nicht identiscb mit der Spina ischiadica. 

Das Fehlen odcr die im Verhaltnisse zum Menschen ausscrst schwache Ausbildung der Spina ischia- 

dica der Thiere einerseits und dcr Mangel eincs Ligamentum sacro-spinosum bei denselben andererseits 

stehen gewiss in cinem ursiichliclien Zusammenhange, und zwar ist hier die Thatsache massgebend, dass 

die Wirbelsaule dcr Vierfussler ganz ancleren Belastungsverhaltnissen ausgesetzt ist, als die des Menschen. 

Beim Schimpanse und beim Orang-Utan ist ein, allerdings schwaches, Ligamentum sacro-spino- 

sum vorhanden. Auffallend ist bei den menschenahnlichen Affen die schwache Ausbildung der Spina 

ischiadica; so fehlt dieselbe dem etwa mannshohen und ausserst kraftig gebauten Skelette des Gorilla im 

niesigen k. k. naturhistorischen Hofmuseum beinahe ganzlich. 

Es ware noch die Frage zu erortcrn, woraus sich das Ligamentum sacro-spinosum des Menschen und 

der menschenahnlichen Affen gebildet hat. fn dieser Hinsicht bezeichnet schon Krause (29) dieses Band 

als einen schnig gewordenen Thcil des M. abductor caudae (ventralis). Dieser Ansicht muss man sich umso 

mehr anschliessen, indem am Museulus coccygeus sich vielleicht jene Elemente, welche in dcr Richtung 

des starksten Zuges gclegcn sind, in das straffgespannte Lig. sacro-spinosum umgewandelt haben. 

Was den M, coccygeus des Menschen und scin Verhaltcn zum Lig. sacro-spinosum betriffl. so waren 

meine Bcobachtungen durchwegs den Angaben Hcnle's (17 und 18) entsprechend. Ich habe den M. coccy- 

geus niemals vermisst, wenn cr auch mitunter beinahe ganz sehnig war. Eine bios einscitigc Ausbildung 

desselben konnte ich nicht beobachten. 

Ein Vergleich des M. abductor coccygis ventralis (M. coccygeus) des Menschen mit dem entspre- 

chenden M, abductor caudae ventralis dcr geschwiin zten SaUgethiere ergibt, dass sich der M. ab- 

ductor coccygis ventralis des Menschen vom drittcn Kreuz- bis zum dritten Steisswirbel inserirt, wahrend 

die Insertion dieses Muskels bei den geschwanz ten Saugetbieren ganz in den Bcreieh des Schwanzes 

fallt (vom zweiten bis sechsten Schwanzwirbel). Es konnte dieser Unterschied erstens dadurch zu Stande 

kommen, dass dcr M. coccygeus beim Menschen wegen dcr hochgradigen Ruckbildung der Schwanz- 

wirbelsaule mit seiner Insertion urn einigc Wirbel weiter gegen das Kopfendc der Wirbelsaule hinaufgeriickt 

ist (Wanderung), Vielleicht war dabei auch dcr Umstand massgebend, dass der Muse, coccygeus beim 

Menschen miter jene Muskcln mit cinbezogen vvorden ist, welche als »Diaphragma pelvis* im Rahmen des 

Beckenausganges ausgespannt sind. Andererseits ware es aber auch moglich, dass nicht der Museulus 

coccygeus mit seiner Insertion wciter gegen das Kopfendc dcr Wirbelsaule hinaufgeriickt ist, sondern dass 

Wirbel, welche bei den geschvvanzten Siiugethicren noch reine Schwanzwirbel sind, beim Menschen mil 

zur Bildung des Krcuzbeines hcrangezogen wurden. Dann miissten aber beim Menschen cinige prasacrale 

Wirbel ausgefallcn sein. Es liisst sich dies schwer entseheiden. 

Was die Function des Muse, coccygeus bcim Menschen anbelangt, so ergibt die Anordnung und dcr 

Verlauf seiner Faserbiindel, dass durch eine beiderseitige Contraction desselben das Steissbein und das 

caudale Ende des Kreuzbeines ventral gehoben wird. Diese Einwirkung auf das caudale Ende des Krcuz- 

beines wiirde sich in einem Zuruckweiclien der Basis desselben in dorsaler Richtung iiusscrn. Eine Ab- 

duction des Steissbcines bei einseitiger Contraction konnen natiirlieh nur jene Bundel des M. coccygeus 

bewirken, welche sich am Scitcnrandc der ersten drei Steisswirbel inseriren. 

Kollmann (2(5) findet, dass der M. coccygeus seines »GrunafTen' sich noch am letztcn Kreuzwirbel 
inserirt, was mit meinen Bcobachtungen nicht ubereinstimmt. 

Blum (4) schreibt iiber den M. coccygeus: »Der wichtigste Abductor des Schwanzes beim 1 lalbaffen 

ist der M. coccygeus. Wahrend rechts dcr Muskel dcutlich durch eine drcicckigc Spalte in zwei Muskeln 

gespalten  ist, wovon der craniakvarts gclegene in Folge seiner topographischen Lage dem Lig. spinoso- 
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sacrum beim Menschen entspricht, der andere aber als der dem M. coccygeus beim Mcnschen cntsprechende 

anzusehen ist, ist links diesc Trennung nur angedeutet.« 

Icb konnte bei mcinem Halbaffen und bei alien anderen untersuchten Thieren niemals linden, dass der 

M. abductor caudae durch irgend eine Spalte auch nur andcutungswcisc in cine »craniale« und »caudalc« 

Portion getheilt ware. Auch die Annahme Blum's, dass der »cranial gelegene« Theil des Muse, coccygeus 

in Folge seiner »topographischen Lage dem Lig. sacro-spinosum des Menschen entspricht« ist nicht gut 

moglich. Denn dann miisste das gegenseitige Verhalten des M. coccygeus und des Lig. sacro-spinosum 

wirklich ein derartiges sein, wie es Blum beschreibt und abbildet. Er lasst den M. coccygeus gemeinsam 

mit dem Lig. sacro-spinosum an der Spina ischiadica entspringen und dann den M. coccygeus »caudal«, 

das Lig. sacro-spinosum »cranial« zum Kreuzbeine hinziehen, so dass zwischen diesen beiden Gebilden 

ein dreieckiger Raum ware, »welcher durch Fett ausgefullt ist«. Es ist diese Auffassung Blum's ganz neu 

und alien diesbeziiglichen Angaben der Autorcn widersprcchend, nach welchen sich die Beziehungcn des 

Ligamentum sacro-spinosum zu der dorsalen Flache des M. coccygeus derart gestalten, dass die lateralen 

Biindel des M. coccygeus cranial und die medialen caudal von dem Bande zu liegen kommen, so dass das 

Ligamentum sacro-spinosum die dorsalc Flache des M. coccygeus kreuzt. Angenommen, dass wirklich ein 

solcher von Blum beschriebener und cranial gelegcncr zwciter M. abductor caudae ventralis bei Halb- 

affen nachgewiesen ware, so konnte gcrade wegen des zwischen diesen beiden Mm. abductores caudae 

ventrales bestehenden topographischen VerhJiltnisses unmoglich aus dem »cranialen M. abductor caudae 

ventralis« das Ligamentum sacro-spinosum des Menschen cntstehen. Blum fmdet auch, dass der M. coccy- 

geus an seinen 16 menschlichen Leichen dreimal nur einseitig entwickelt war, eine Beobachtung, die icli 

nicht bestatigen kann. Blum crgcht sich nun in folgende interessantc Erorterung: 

»Befremdend ist — und auf diese Frage mochtc ich noch etwas genauer eingehen —• die so auffallende 

quantitative Ungleichheit im Auftreten der einzelnen Schwanzmuskeln. Zunachst drangt sich der Gedanke 

auf, dass, nachdem einmal der Schwanz als functionirendes Organ geschwunden war, die gesammte 

Schwanzmuskulatur in gleicher Weise hattc rudimentar werden miisscn, statt dessen aber linden wir heute 

jene grosse Verschiedenheit in dem Auftreten dieser Muskcln.   Worauf beruht nun das? —« 

Ich glaube, dass, soweit diese Frage Uberhaupt berechtigt erscheint, die Bcantwortung derselbcn nicht 

so schwer fallt. Denn wenn auch der Mensch den M. coccygeus wegen der hochgradigen RQckbildung 

des Schwanztheiles seiner Wirbelsaule nicht mehr als Schwanzmuskel braucht, so ben5thigt der 

Mensch, nachdem er einmal cine aufrechte Korperhaltung einnimmt, den M. coccygeus als integrirenden 

Bes tanclth eil seines Beckcnversch kisses. Sehen wir ja auch zwei Schwanzbeugemuskel n der 

gesctuvanzten Saugethiere, den M. pubo-coccygeus und den M. ilio-coccygeus trotz der hochgradigen RQck- 

bildung des menschlichen Schwanzes noch als kraftige Muskeln weiterbestehen und sich als »Diaphragma 

pelvis« in den Rahmen des Beckcnausganges einfiigen, was allerdings Blum bei seinen »Untersuchungcn 

uber die gesammte Stcissbeinmuskulatur beim Menschen« entgangen ist. 

Das Richtige hat entschieden Kollmann gctroffen, wenn er nach der Untersucbung des Beckenbodens 

des Schimpanse zum Ausspruche kommt: .... »und die Function (von Muskeln) wechselt gleichzeitig, 

denn Flcxores caudae werden fur den Vcrschluss des Beckons und des Afters verwendet.« 

Blum sucht aber die Erklarung fur »die so auffallende quantitative Ungleichheit« in ganz anderen 

Umstanden, welche er in den folgenden Satzen darthut: „Sie beruht offenbar auf eincr verschiedencn phy- 

siologischen Dignitat der einzelnen Muskcln und auf einem verschiedencn Verhalten derselbcn zu ihrer 

Umgebung, das heisst zu Nachbarorganen, die ihren Einfluss bald in dieser, bald in jener Richtung zu 

bethatigen geeignet sind. So wird z. B. ein Muskel friiher in's Schwanken gerathen, wclcher a priori schon 

gering entwickelt und ciner geringeren physiologischen Lcistung fahig war als ein andercr, bci welchem 

jene Bedingungen nicht zutreffen.« 

Auf diese Ausfilhrungen Blum's muss ich erwidern, class es eine »physiologischc Dignitat* im abso- 
lutcn Sinne Blum's nicht gibt. Jcdcr Muskel wird sich auf dcrjenigen Hohe der Ausbildung und Functions- 

tQchtigkeit befinden, welche, je nach der phylogenetischen Entwicklungsstufe, der durch die Organisation 
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und durch die mechanischen Verhaltnisse des betreffenden Korpertheiles bedingten Inanspruchnahme des- 

selben entspricht. Sobald es diese Umstande erfordern, so muss jederMuskel, wenn er auch »a priori schon 

gering entwickelU ist, sich zu der entsprechenden Functionstiichtigkeit aufschwingen. Andererseits wird 

auch der starkste Muskel »in's Schwanken gerathen«, sobald der Einfluss dieser Umstande sich auf einer 

anderen Stufe der phylogenetischen Reihenfolge in entgegengesetzter Weise geltend macht. Das schliesst 

aber nicht aus, dass dieser gleiche Muskel auf einer spateren Stufe der phylogenetischen Reihe wieder als 

kraftiger Muskel zum Vorschein kommt! Ein schones Beispiel hiefiir ist der M. ilio-coccygeus! Der- 

selbe ist bei den geschwanzten Saugethieren ein machtiger Schwanzbeugemuskel, schwindet dann 

beim Schimpansc in Folge der hochgradigen Ruckbildung des Schwanztheiles seiner Wirbelsaule bis auf 

einzelne, der Fascia obturatoria und pelvina eingestreute Muskelfasern, und kommt beim Menschen, 

beeinflusst durch seine aufrechte Korperhaltung, welche einen festen Verschluss des Beckens erheischt, 

als machtige Fleischplatte am Beckenausgange wieder zum Vorschein. 

Allerdings glaubt auch Blum an die Einwirkung »aussererVerhaltnisse«, was aus seinen Worten folgt: 

»Sicherlich spielen dabei, wie schon oben crwahnt, auch iiussere Verhaltnisse eine nicht unwichtigeRolle.« 

Allein wie sich Blum diese »ausseren Verhaltnisse« vorstellt, erhellt aus den darauffolgenden Worten: 

»So erwachst dem M. coccygeus von Seiten des Ligamentum tuberoso-sacrum eine schiitzende Wand, 

welche inn vor dem etvvaigen Einflusse der immer machtiger sich ausgestaltenden Gluteal-Massen zu 

schiitzen im Stande ist.« 

Man darf annehmen, dass der M. coccygeus sich unabhangig von irgend einer »schiitzenden Wand*, 

ohne »in'sSchwanken zugerathen«, so lange halten wird, als seine Existenz als integrirender Bestand- 

thei 1 des menschlichen Beckenbodens erfordert ist. 

Infolgc der Thatsache, dass der M. abductor caudae ventralis (coccygeus) des Menschen haufiger und 

in starkerer Ausbildung vorkommt als der M. sacro-coccygeus anterior und posterior, stellt Blum folgenden 

Satz auf, trotzdem er friiher ein Gesetz der »physiologischen Dignitat« abgeleitet hat: 

»Die Fahigkeit der Kriimmung und Streckung« des Schwanzes ist dem Menschen schon viel 

friiher verloren gegangen als die der S eitwartsziehung (Abduction). Die beiden erstgenanntenFunctionen 

sind nur denkbar bei einer gelenkigen Verbindung der einzelncn Sacral- und Coccygeahvirbcl 

u ntercinander, und eine solche ist unter stetiger Verkiirzung der gesammten Schwanzwirbelsaule dem 

Menschen, beziehungsweise Vormenschen, sicherlich langst verloren gegangen.« 

Abgesehen davon, dass die Sacralwirbcl auch der langgeschwanzten, ausgewachsenen Saugethiere 

untereinander durch Synostose gerade so fest verbunden sind, wie die Sacralwirbel des Menschen, und dass 

meiner Meinung nach cine syndesmotische Verbindung der Caudalwirbel eine Kriimmung, Streckung 

und Abduction zulasst, wie dies auch bei einer gelenkigen Verbindung der Fall ist, werden diese 

Satze Blum's schon durch die Thatsache ganz bedenklich erschtittert, dass beim Menschen nicht nur der 

M. abductor caudae ventralis (coccygeus), sondern auch zwei paarige Schwanzbeugemuskel n der 

geschwanzten Saugethiere, namlich der M, pubo-coccygeus und der M. ilio-coccygeus, noch constant und 

in kriiftiger Ausbildung vorkommen ! 

Auf Eines mochte ich noch aufmerksam machen, namlich auf den Namen dieses Muskels. Allgemein 

ist in den Lehrbiichern der menschlichen Anatomic der Name: Muse, coccygeus iiblich. Nun gibt es gar 

vielc Muskeln, die auf diesen Namen Anspruch erheben konnten. In der Anatomie der Thiere, wo man die 

Schwanzmuskeln besscr kennt, hat sich deshalb schon lange das Bediirfniss gezeigt, diesen Muskel gegen- 

tiber den anderen zahlreichen Schwanzmuskeln genauer zu bezeichnen. Der Name »M. ischio-coccygeus« 

hat sich darum fur unseren Muse, coccygeus in der Anatomic der Thiere schon lange eingebtirgert, ja die 

Franzosen gebrauchen diesen Namen schon in der menschlichen Anatomie. 

Es ware deshalb nur gerechtfertigt, diesen Muskel als M. ischio-coccygeus zu bezeichnen und den 

nichtssagenden Namen: »M. coecygeus« fallen zu lassen. 

Einige Verwirrung hat Henle (16) in diese Sache gcbracht, indem er die hinterc, von der Fascia obtu- 

ratoria entspringende Portion des Levator ani als M. ischio-coccygeus gefrennt vom Levator ani beschreibL 

Denkschriflen der mathem.-naturw. CI. LXH. Bd. 17 
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Siehc diesbezuglich S. 22 [1 14]. ich liabe diese Portion des Levator ani »Portio iiiaca« genannt wegen der 

Analogic mit dem M. ilio-coccygeus der Thiere. In clcr That setzt sich ja auch beim Menschcn noch diese 

Portion vermittelst der Fascia obturatoria fort bis zur Linea terminalis am Os ilium. Siche S. 21 [113]. 

2. Der Muse, abductor caudae dorsalis. Bei den untersuchtcn Thiercn finde ich an der clor- 

salen Flache des Kreuzbeines und der ersten drei bis fiinf Schwanzvvirbcl, unmittelbar clem Knochen anlie- 

gend, beiderseits noch einen Muskel. (Fig. XIV und XV.) 

Derselbe entspringt, facherformig ausgebreitet, am dorsalen Rande des Darmbeines, zwischen der Spina 

iiiaca posterior superior und inferior. Bei diesen Thieren ist namlich der Abstand zwischen dcm oberen und 

unteren hinteren Darmbeinstachel sehr gross. Ausserdem bekommt dieser Muskel noch Zuvviichsc von den 

Gelenkfortsatzen der letzten zwei Kreuz- unci des ersten Schwanzwirbels. (Fig. Xff, XIII, XIV, XV, M.a. c. d.) 

Caudal verjiingt er sich allmalig und geht in eine rundc Sehne iibcr, welche sich an den Gelenkfortsatzen 

der ersten Schwanzwirbel inserirt. (Fig. XIV, M. a. c. d.) 

Beim Hunde (Fig. XV, M. a. c. d.) finde ich den Muskel auffallend schwacher entvvickelt als bei den 

Affen. 
Es  reicht somit dieser Muskel   caudal   nie weiter   als  bis  zum  viertcn Schwanzwirbel,   mag   clcr 

Schwanz noch so lang sein; er ist deshalb als ein Muskel der S ch wanzwurzel anzusehen, genau so 

wie der M. ischio-coccygeus sive abductor caudae (ventralis) an der ventralen Flache der Schwanz- 

wurzel, und man kann ihn deshalb auch M. abductor caudae dorsalis nennen. 

Seine Wirkung ergibt sich ohne weiters: bei beiderseitiger Contraction wird der Schwanz dorsal flectirt, 

bei einseitiger abducirt. 
Ich finde einen solchen Muskel nur bei »Leisering und Mtiller* (31) unci bei »Suessdorf« (44o) 

angegeben, und doch interessirt gcradc dieser Muskel in hohem Masse, denn ich vvercle zeigen, class der 

Musculus abductor caudae dorsalis beim Menschen noch in der Kegel nachzuweisen ist. 

Ellenbergcr und Baum (9) beschreiben zwar unter dem Namcn »M. abductor coccygis cxternus« 

einen Abductor des Schwanzes, welcher an der dorsalen Flache des Schwanzes liegt; allein aus ihrer 

Besehreibung sowohl, als auch aus der diesbezuglichen Abbildung muss ich schliessen, class diese Autoren 

unter dem Namen »M. abductor coccygis externus« die erste Zacke clcr Mm. intertransversarii (Fig. XIV, 

Mm. i.) verstehen, welches Muskelsystem beim Hunde sehr kraftig entwickelt ist. 

Das System der 

IV. Musculi intertransversarii caudae 

am Schwanze dieser Thiere erwahne ich nur clcr Vollstandigkeit halber, cla ja aus leicht begreiflichen (trim 

den beim Menschen von diesen Muskeln kaum die Rede sein kann. (Fig. XII, XIII, XIV, XV, Mm. i.) 

Die Mm. sacro-coccygei posteriores des Menschen. 

Die Mm. sacro-coccygei posteriores des Menschen cntsprcchen jenen Muskeln der Thiere, welche 

man bei denselbcn an der dorsalen Flache der Lendenwirbel, des Kreuzbeines und des ganzen Schwanzes 

findet, und welche die Dorsal flexion des Schwanzes besorgen. 

Ich konnte ohne weiters auch an der dorsalen Flache des menschlichen Kreuz- unci Stcissbcines 

Muskelbiindel nachweisen, welche sich zweifelsohne als die Mm. sacro-coccygei posteriores crwiescn. Allein 

es driingte sich mir bald die Uberzeugung auf, class die vcrschicdenen Muskelbiindel, welche ich immcr 

und immcr wieder in genau sich wiederholendcr Anordnung an den vcrschicdenen Praparaten vorfand, nicht 

alle gleichwerthig sein konnen. Schon die Ergebnisse cler allcrersten Untersuchungen fordertcn mich 

geradezu auf, diese verschicdenwerthigen Muskelbiindel vcrgleichcnd anatomisch genauer zu bestimmen 
und zu deuten. 

Die Preparation dieser Muskeln beim Menschcn ist schwicrigcr als die clcr Mm. sacro-coccygei ante- 

riorcs. Zuniichst wird es sich darum handeln, wo the Mm. sacro-coccygei posteriorcs beim Menschcn zu 

suchen sind. 
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Diesbeziiglich muss ich daran erinnern, dass sich an der dorsalen Flache des Kreuzbeincs, bciderseits 

zwischen dem aufgetriebenen, verdlckten Kande des Kreuzbeines und den Processus articularcs spurii im 

Bereiche des vicrtcn und funften Krcuzwirbels eine rinnenartige Vertiefung betindct. Dieselbc wird dorsal 

vom Ligamentum sacro-tuberosum iibcrbriickt. 
Dieses Band hat, wie bekannt, die Gcstalt eines Dreieckes, dessen Spitze am Sitzknorren angebeftct 

ist; hier sind seine Fasern dicht an- unci iibereinander zusammengedrangt; von da aus Ziehen dieselbcn, 

facherformig sich ausbreitend, in aufsteigender Richtung medial. Die proximalen Fasern Ziehen beinahe 

senkrecht hinauf zur Spina iliaca posterior superior, die mittleren und caudalen Fasern hingegen 

ziehen in nach abwarts immcr mchr horizontaler Richtung zum Seitenrande des Kreuzbeincs, heften sich 

zum Tbeilc an die dort bclindlichen Rauhigkeiten an, zum Theile aber zieht das Ligamentum sacro-tube- 

rosum als cine zusam m enhangende Platte an dem aufgetriebenen Rande des Kreuzbeincs hinwcg 

gcgen die Mitt'ellinie, bis zu den Processus articularcs spurii des vicrtcn und funften Krcuzwirbels. 

Dor I erst verschmilzt cs mil dem die hintere Flache des Kreuzbeincs bedeekenden Periostc; cs uber- 

brtickt somit die vorhin erwahntc, rinnenformige Vertiefung an der dorsalcn Flache des Kreuzbeines. 

Auf diesc Thatsachen moehtc ich besonders hingewiescn haben. 
Cranial gent das Ligamentum sacro-tuberosum in jenc Fascie tiber, welche die Riickcnmuskcln 

scheidenartig umkleidet Es communicirt somit der schlauchartig von der Fascie umschlosseneRaum, in wcl- 

chem die Ruckenmuskeln liegen, caudal mit dem soeben crwahntcn, rinnenformigen, vom Ligamentum sacro- 

tuberosum iiberbriickten Raume, so dass z. B. bei einem Durchbruche eines Eiterherdes in die Fascien- 

kapseln der Ruckenmuskel der Eiter sich bciderseits hinabsenken kann bis zur Steissbeinspitze, was durch 

die Erfahrung bestatigt wird. 
Schon der Umstand, dass der M. extensor caudae medialis bei den Thicren eine directc Fortsetzung 

des M. multifidus ist und der M. extensor caudae lateralis sich zwischen den M. multifidus und M. longis- 

simus dorsi vom Schwanze her einschiebt, muss den Gedanken nahc legen, dass die hintcren Kreuz-Steiss- 

bcinmuskeln bcim Menschen nirgends zu suchen sind, als in der vorhin beschriebenen, bciderseits an der 

dorsalcn Flache des Kreuzbeines gelegenen, rinnenartigen Vertiefung. 

Um dcshalb auf diesc Muskeln zu kommen, schneidet man mittelst eines, gcgen die Steissbeinspitze 

gefiihrtcn Schnittes (Fig. XVII, A B) den M. glutacus maximus bis auf das straffe Ligamentum sacro-tube- 

rosum durch; auch dieses wird noeh gespalten und die beiden Schnittrandcr werden mittelst Hacken aus- 

cinandergezogen. (Fig. XVI und XVII.) 

Der mehrerwahnte Raum ist jetzt eroffnet, und in demselben findet man Fcttgcwebc, zahlrcichc Gefasse, 

Nervenstammchen und die Mm, sacro-coccygei posteriorcs. Ich war oft ganz iiberrascht von der miichtigen 

Entwickiung dicser letzteren. 

Ausserst interessant ist nun die Dcutung und Bestimmung dicser vorgefundenen Muskelbiindel mit 

Hilfe der vergleichcnd anatomischen Untersuchungen! 

Der M. extensor caudae medialis ist bei den Thicren eine directc Fortsetzung des M. multifidus 

auf die dorsale Flache des Schwanzes. Demgemass konnte ich in vielen Fallen beim Menschen die Biindcl 

des M. multifidus in das Bereich des Steissbeines verfolgen. (Fig. XVI, M. e. c. m) Ich musste dcshalb diesc 

Muskelbiindel des Menschen als dem M. extensor caudae medialis der Thicre homolog ansprechen, 

und zwar liabc ich Rudimente dieses Muskels an (30 mannlichen Leichen 37mal, und an 40 weiblichcn 

Leichen 24mal gefunden, In einigen andcren Fallen warcn nur mehr Sehnenfaden vorhanden. 

Was den M. extensor caudae lateralis der Saugethiere anbelangt, so zeigt derselbe je nach der 
Entwickiung des Schwanzes ein verschiedenes Verhalten. 

Bcim Kanguruh, welches seinen machtigen Schwanz beinahe als eine fiinfte Extremitat beniitzt, reicht 

das gegen den Kopf hin gelegene Ende dieses Muskels bis zur dorsalen Flache der letzten zwei Brust- 

wirbel, bei den langgeschwanzten Affen und beim Hunde reicht dasselbe nur mchr bis zur dorsalcn Flache 

der mittleren Lendcnwirbel (Fig. XII, 71/. e.c.l.) und bei den kurzgeschwanzten AlTcn ist das proximale 

Ende dieses Muskels schon auf die Spina iliaca posterior superior hinabgeriickt. (Fig. XIII, M. e. C, /•) 

17* 
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Beim Menschen endlich lindc ich hauflg von dem Perioste dcr dorsalen Flache des zweiten, gewohn- 

licb aber cles dritten Kreuzwirbels, einen zarten Muskel entspringen, welcher, mit dem der anderen Seitc 

untcr spitzem Winkel convergirend, bis zur Steissbcinspitzc hinzieht und zu den Seitcnthcilcn dcr ein- 

zelnen Steisswirbel Biindel abgibt. (Fig. XVII, M. e. c. /.) 

Ich musste diesen Muskel des Menschen dem M. extensor caudac lateralis der Thiere homolog 

stellen. Der Umstand, dass dieser Muskel mit scinem cranialen Ende beim Menschen noch ticfer gegen 

das caudale Ende der Wirbelsaule herabgeriickt ist, ist lcdiglich cine Folge der beim Menschen noch weiter 

vorgeschrittenen Riickbildung des Schwanztheiles der Wirbelsaule; es liegt somit hicr die unterstc Stufe 

der bis zum Kanguruh fortlaufenden Keihe vor. 

Ich konnte den M. extensor coccygis lateralis beim Menschen an 60 mannlichen Leichen 32mal 

und an 40 weibhehen Leichen 16mal nachweisen, in cinigen anderen Fallen waren nur mchr cntsprcchende, 

bis zur Steissbeinspitze verlaufende Sehnenfaden zu constatiren. 

Bei mcinen Untersuchungen ist mir jedoch bald aufgefallen, dass ausser den bciden beschricbenen 

rudimentarcn Muskeln an der dorsalen Flache des Kreuz- und Steissbeines des Menschen haufigcr, ich 

mochte sagen in der Regel, beiderscits noch ein Muskel vorkommt. (Fig. XVI, XVII, M. a. c. d.) Dersclbe 

entspringt mehr lateral als dcr M. extensor caudac lateralis, jedoch von der dorsalen Flache des vierten 

Kreuzwirbels. Seine Biindel zichen, indem sie stets die ventrale Flache des M. extensor coccygis lateralis 

kreuzen (Fig. XVII), zu den Seitentheilen des ersten oder zweiten Steisswirbels, jedoch niemals bis zur 

Steissbeinspitze. 
Die bcziiglichen Untersuchungen an den Thieren haben ergeben, dass bei denselben an der dorsalen 

Flache des Kreuzbeines beiderseits ein ganz ahnlicher Muskel entspringt und, demKnochen unmittelbar auf- 

liegend, stets zur Schwanzwurzel hinzieht. Es wurdc dieser Muskel friiher (S.38J130J) untcr dcmNamen 

»M. abductor caudae dorsalis« beschrieben, und ich brauche nur hinzuzufiigen, dass ich diesen beim 

Menschen so hauflg vorkommenden hinteren Kreuz-Steissbeinmuskel dem M. abductor caudae dorsal is 

homolog stellen musste. Ich konnte denselben an 60 mannlichen Leichen 53mal und an 40 wciblichcn 

Leichen 34 mal nachweisen. Wiederum waren ausserdem in einigen Fallen nur Sehnenfaden vorhanden, 

welche genau dem M. abductor caudae dorsalis entsprachen. 

Dass der M. abductor coccygis dorsalis beim Menschen so hiiufig vorkommt, erklart sich daraus, 

dass das Insertionsgebiet dieses Muskels bei den geschwanzten Saugethieren, namlich die ersten 

Schwanzwirbel, auch beim Menschen noch in der Regel gut ausgebildet ist. 

Der Umstand, dass bei alien jenen von meincn 110 Praparaten, an welchen der M. abductor coccy- 

gis dorsalis und der M. extensor coccygis lateralis zugleich vorkommen, dcr dorsal verlaufende 

Muskel stets bis zur Steissbeinspitze und der ventral von ihm verlaufende stets nur bis zum ersten 

oder zweiten Steisswirbel hinzieht, und dass niemals das Umgekehrte der Fall ist, bildet meiner 

Meinung nach ein gewichtiges Argument fiir die Richtigkeit meiner, diese einzclnen Muskeln betreffenden 

Ansicht. 

Diese dorsalen Steissmuskeln des Menschen combiniren sich derart, dass, wie gesagt, am haullgstcn 

dcr M. abductor coccygis dorsalis nacbzuweisen ist. Nebcn diesem Muskel findct man oft an dem- 

selben Praparate entweder noch den M. extensor coccygis lateralis und medialis, oder nur einen 
von beiden. 

Bemerkenswerth ist, class schon Giinther (14), welcher die Mm. sacro-coccygei posteriores zuerst 

beim Menschen beschrieben hat, ein verschicclcnes Verhalten dcrsclben bcobachlct hat. Er sagt namlich, 

dass »dicse diinnen, muskulosen Fasern entweder an der hinteren Flache des Os sacrum nach dem Os 

coccygis herabziehen oder auch von der Spina ossis ilei posterior inferior entspringen und sich am Kukuks- 
beine befestigen«. 

Nach Giinther beschrcibt Thcile (46) diese Muskeln, 

. . . »die schnig von dcr hinteren flache des letzten Heiligbeinwirbels oder des ersten Steissbeines oder 
auch vom unteren hinteren Darmbeinstachcl ausgehen«. . . 
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Krausc (27) und Gegenbaur (11) machen die gleiche Beobachtung in Betreff des Ursprunges der 

Mm. sacro-coccygei posteriores, was mir ebenfalls als ein Belcg fur die Richtigkeit meiner Ausfiihrungen 

gilt. An den von mir untersucbten Kindesleichen konnte ich zvvar durchwegs Sehnenfaden naehvveiscn, 

vvelche an der dorsalen Flache des Steissbeines bis zur Steissbeinspitze verliefen — an zwei Fallen wurde 

auch die Anwesenheit von Muskelfasern an der dorsalen Flache des zweiten und dritten Steisswirbels mit 

Hilfe desMikroskopes constatirt — allein eine naherc Deutung dieser vorgefundenenMuskelbiindel war mir 

wegen der Kleinheit der Praparatc nicht moglich. 

Ein ahnliches Verhalten wie an den Kindesleichen zeigten die Mm. sacro-coccygei posteriores beim 

Schimpanse und 0rang-Utan. 
Die folgende Tabelle soil die Art und Weise des Vorkommens der einzclnen hinteren Steissbcinmuskeln 

des Menschen darthun und statistisch zeigen, wic oft an 100 Leichcn ' der M. abductor coccygis dor- 

salis allein vorkommt, und wic oft er mit den beiden Extensoren zuglcich oder nur mit cincm von 

beiden combinirt ist, und wie oft kciner von den M. sacro-coccygei posteriores nachzuweisen ist. 

M. abduct, 
cocc.dors. 

M.extcns, 
cocc.mcd. 

M.extcns. 
cocc. later. 

M.abduct. M.extcns, 
cocc.dors. cocc.med, 

M. extens. 
cocc. later 

M.abdnct. M.extcns. M. extens. 
cocc.dors. cocc.med. cocc.later. 

M. abduct, 
cocc. dors, 

M. extens. 
cocc.mcd. 

M. extens. 
cocc. later 

0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 

1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 

87 

0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 

58 

0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
I 
0 
1 
0 
0 
1 
I 
0 

1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 

43 

Auf Grund dieser Tbatsachcn giaube ich mich auch in Betreff der Mm. sacro-coccygei posteriores des 

Menschen zur Annahme bcrcchtigt, dass diesclben als in der Kegel vorkonimende Gebildc zu 

betrachten sind und Elemente des M. extensor caudae lateralis, des M. extensor caudae 

medialis und des M. abductor cauda e dorsalis der geschwanzten Saugethiere enthaltcn. 

Die Ergebnisse meiner vergleichend anatomischen Untcrsuchungen liber die Steissbcinmuskeln des 

Menschen konncn daher kurz in folgende Satze zusammcngcfasst werden: 

I. Beim Menschen sind noeh alle Muskeln nachzuweisen, durch deren Contraction bci 

den geschwanzten Saugethieren die Dors al flexion, die Abduction und die Ventral flex ion 

des Schwanzes herbeigefiihrt wird. 

II, Die hochgradige Rilckbildung des Schwanztheiles der menschlichen Wirbelsaule 

i m V e r e i n e mit der a u f r c c h t e n K 6 r p e r h a 11 u n g d e s M enschea bilde n d a s u r s a c h 1 i c h e Mo m e n t 

dafiir,   dass die Schwanzmuskcln beim Menschen zum Thcile nur mehr in rudimentarcn 

1   Die letzten zehn der von mir untersuchtcn Stcissbcine sind in dieser Tabelle nicht beriicksichtigt worden. 
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Andeutungen vorhanden sind, zum Theile aber ibre Form sowohl, als auch ihre Function 

verandert ha ben. 

III. Von diesen  Rlickbildungs- und Umbildungsprocessen sind  die  einzelnen Gruppen der Schwanz- 

muskeln beim Menschen derail betroffen, dass: 

a) alle Extcnsorcn des Steissbeines (M. extensor coccygis lateralis und M. extensor coccygis 

medialis) rudimentare Muskeln geworden sind; 

b) von den Abductoren des Steissbeines der M. abductor coccygis dorsalis in rudimentarer Form 

vorhanden ist, der M. abductor coccygis ventral is aber einen ziemlicb kraftigen Muskel darstellt, 

welchcr als intcgrirender Bestandtbeil des Beckenbodens in das »Diaphragma pelvis* einbezogen 

worden ist; 

c) von den Flexoren des Steissbeines der M. flexor coccygis lateralis und tier M. flexor coccygis 

medialis cbcnfalls in Riickbildung begriffen sind, vvahrend man den M. pubo-coccygeUS und den 

M. ilio-coccygeus als kraftige Muskeln vorflndet. Diese zwei letztgenannten paarigen Schwanz- 

beugemuskeln der geschwanzten Saugethiere vereinigen sich beim Menschcn, von beiden Seiten kom- 

mend, in der Mittellinie zu je einer starken Fleischplatte, wodurch das »Diaphragmapelvis« des 

Menschen zu Stande kommt. 

Wie verhaltcn sich nun die Ergebnisse dieser Untersuchungen uber »die Steissbeinmuskcln des Men- 

schcn* zu der Frage, ob esjemals geschwanzte Menschcn gcgeben hat odcr ob wir berechtigt 

sind, uns den »Urm ensch cn-< als einen geschwanzten Menschen vorzustcllen? 

Alle Angaben iiber das Vorkommcn geschwanzter Menschcn haben sich entweder als Marchen 

odcr als Verwcchslungen mit Neubildungen odcr angeborenen Missbildungen herausgestellt, so dass auch 

heute noch der Satz von His (20): »Bis jetzt gibt cs kcin Bcispiel eincs Schwanzes mit iiberzahligen Wir- 

beln« fur den Menschen voile Giltigkeit besitzt. 

In Ubereinstimmung mit diesen Thatsachcn glaube ich auch auf Grand meincr Bcobachtungen zu der 

Annahme berechtigt zu sein, dass beim Menschen, nachdem sein M. pubo-coccygeus und ilio-coccygcus 

den Charakter getrennt-paariger, reiner Skclettmuskeln abgelegt und sich als einhcitlichc Vcrsehluss- 

platten in den Rahmen des Bcckenausganges eingefiigt haben, das Vorkommcn einer Schwanzbildung aus- 

geschlossen ist. Nachdem aber die Bildung des »Diaphragma pelvis« desMensehen mit der allmaligen 

Annahme der aufrechten Korperhaltung Hand in Hand gegangen sein muss, so folgt, class dem Menschen 

von der Zeit ab, als cr sich clurch seine Korperhaltung von den Saugethieren so wesentlich untcrscheidet, 

die Moglichkeit des Besitzes eines echten, ausserlich wahrnehmbaren und mit dem entsprcchenden Muskel- 

apparate ausgestattcten Schwanzes abgesprochen wcrden muss. Ja ich muss nach Allem die Riickbildung 

des Schwanztheiles der Wirbelsaule als cine unerlasslichc Vorbedingung fur die Annahme der aufrechten 

Korperhaltung erklaren. 

Am Schlusse meincr Abhandlung muss ich noch dem llcrrn llofrathe Toldt den gebiihrenden Dank 

aussprechen fur die viclfachcn Anregungcn und fur die Bereitwilligkcit, mit vvelcher cr mich bei meinen 

Untersuchungen in jeder Hinsicht untcrstiUzt hat. 

Dankbar muss ich noch hervorheben, dass Herr Hofrath v. Hofmann und llerr Professor 

Weichselbaum mir durch die freundliche Dberlassung von Materiale die Arbeit unendlich erleichtert 
haben. 
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ERKLARUNG DER ABBILDUNGEN. 

Bczeichnungen, die an mclircrcn Figuren wiederkehren. 

A. Schw, Aftci'schweifband. 

F. Fascia obturatoria. 
F. c. Fascia propria  dcs  M.  coceygeus. 

F. I. d. Fascia lumbo-dorsalis. 
F. s. Iff. Foramen  sacrale tertium. 
/.. .v. c. a. Ligamentum sacro-coccygeum anterius. 
L. s. sp. Ligamentum sacro-spinosum. 

/.. S. I. Ligamentum sacro-tuberosum. 
M. a. c. d. Musculus abductor caudac (coccygis) dorsalis. 

M. c. Musculus  coceygeus  (abductor caudac ventral 

M. (.'. c. 1. Musculus extensor caudac (coccygis) lateralis. 
M. c. c. in. Musculus extensor caudac (coccygis) medialis. 

M.fl.c.l. Musculus  flexor caudac  lateralis. 
AI. fl. C. m. Musculus  flexor caudac  medialis. 

M. g. in. Musculus glutacus maximus. 

AI. i. c. Musculus ilio-coecygeus. 
AI. I. d. Musculus  longissimus  dorsi. 

Af. m. Musculus  multilidus. 

Aim. i. Musculi intertransversarii  caudac. 
AI. o. i. Musculus obturator interims. 

Af. p. Musculus piriformis. 

At. p. c. Musculus pubo-coccygcus. 

AI. r. c.     Musculus  recto-coccygcus. 

Al. s. c. a.    Musculus sacro-eoccygeus anterior. 
P. i.    Portio iliaca dcs Muse, levator ani. 
P.p.    Portio pubica des Muse,  levator ani, 

R.    Rectum, 
S. o. p.    Symphysis ossium  pubis. 

S. PI.    Gcmeinsamc    1'aidscbnenplatte    des   Muse,    pubo- 

coccygcus, beziehungsw. dcr portio pubica des 
Muse,  levator ani. 

is). Sit'.    Muskclstrcifen,  welcher  die  gcmeinsamc   Sehnen- 

plattc dcr Muse, pubo coccygeals,  beziehungsw. 
dcr bcidcrseitigeu Portio  pubica des Muse, leva 
tor ani caudal  begrenzt. 

V. C. I.     Vertebra  caudalis  prima. 

V. I. VII.     Vertebra  lumbalis septima. 

V. s. I.     Vertebra sacralis  prima. 
1*. x. ///.     Vertebra sacralis  tcrtia. 

x.    Laterale   Lamellc,   welcbe  sich  von   der gemein- 
sameu  I'aidselmenplatte  dcs  Muse,  pubo coccv 

gcus  beiderseits   abspaltet,   urn   sich   zwischen 
den Muse. Jlcxiu' caudac medialis und den Muse 
llcxor caudae lateralis einzusenken. 

Fig.    I.     Das caudalc Korperendc cincs Oynocephalus hamadryas (Mantelpavian), von  der ventralen Seite  belrachtct.  Die ventrale 

Beckenhalfte ist mittelst cincs durch die Darmbcinstiele hinter ^\cn  PI'annengruben  gcluhrten Sageschnittes entl'ernt. 
/.    Die  laterale   Portion  und 

;/;.     die  mediale  Portion,  in  welchc  sich  das  Kaserbiindelsystem  des  M.  Ilexor  caudac  medialis,  von den 

einzclncn  Schwanzwirbeln  entspringend,  theilt. 

»     '1.    Das caudalc Korperendc eincs Cynocephalus mormon Frxl (Mandrill),  von dcr ventralen  Seite belrachtct.   Die ventrale 
Beckenhalfte ist mittelst eincs durch  die Darmbcinstiele   hinter den  PI'annengruben gcluhrten Sageschnittes entl'ernt. 

'.'>.    Das catidalc Paide des Krcuzbeins und das Stcissbcin  cincs jungen,  weiblichcn Oran g-U tans,   von  der ventralen Seite 
betrachtet. 

»     4.     Die   caudalc   Ilalfte   des  K'reuzbcins   und   das   Stcissbcin   eincs   23jahrigen,   nicht sehr   muskuloscn   Manncs,   von   der 

ventralen  Seite betrachtet. 
»     5.     Die  caudalc  lliill'tc  des  K'reuzbcins und  das Stcissbcin  eincs  37jahrigen,  zicmlicli  stark  muskuloscn  Manncs    von  dcr 

ventralen Seite  belrachtct.   Der M. sacro-coceygeus anterior  ist aul der rcchtcn  Seitc kral'tiger entwickclt, als auf 

der linken. 
.    0.    Die caudalc lliill'tc dcs K'reuzbcins und  das Steissbein cines 29jahrigen, stark muskulosen  Manncs,  von der ventralen 

Seite betrachtet.  Die obcrllachlichcn ISiindel dcs Muse, sacro-coccygeus anterior sind  abgetragen, so  dass die tiefen, 
ZU  ilen  einzelnen  Steisswirbcln   hinzichenden Portionen  der Mm. saero-coccygei  anteriores  sichtbar sind. 

/.    luscrtionsstellc der Portio iliaca dcs  Muse, levator ani. 

»     7.     Ueekenboden   eines  grossen,  muskuliisen lluniles,  von  der proximalcn  Seite  gesehcu. 

/V.     Prostata. 

111.     Rest dci' am  lilasenhalse   abgeschnittenen  llarnblase.    Es  ist  der  Kingang  in  die Pars  prostatic.!   der 
Urethra  sichtbar. 
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Fig.   8.     Beckenmuskeln   dcsselben Hun des.   Die   linkc laterale Beokenwand   ist  mittclst  eines   durch den  linken Darmbcinsticl. 
hintcr der Pfannengrubc,  und  eines  durch  die Symphysis   ossium  pubis  gefuhrten Sagcschnittcs  abgetragen  worden. 

C. c. p.    Corpus cavernosum penis. 
d. B.    Durchscbnittene Biindel des Muse, sphincter ani cxtcrnus,  welchc sich an der Fascia caudae inscrircn. 

M. b. cav.    Musoulus bulbo-cavernosus. 
M. i. cav.    Musoulus ischio-cavernosus. 

M. sph.    Musoulus sphincter ani  cxtcrnus. 
U.    Urethra. 

Ursp.    Die Biindel  des M.   flexor  caudae  medialis setzen  sich  zum Theil  an  die  dorsalc Fliichc  der gemcin- 
samen Endsehnenplatte des Muse, pubo-coccygcus an, zum Theil  entspringen sie von derselben. 

»     9.    Bcckcnbodcn eines 29jahrigen, stark muskulosen  Manncs.   (Die dorsale Beokenwand  ist in Fig. (3. separat abgcbildct.) 
Die craniale Halfte des Beckens sammt den Weichtheilen ist durch  einen untcrhalb des Canalis obturatorius gefuhrten 
horizontalcn Sageschnitt  abgetragen worden. 

b.    Ursprungslinie des Muse, levator ani. 

Bl,    Harnblase (Qucrschnitt). 
0.    Die obcrfiachlichen Biindel des Muse, sacro-coccygcus anterior, welchc in die gemeinsamc Endsehnen- 

platte der beiderscitigen Portio pubica des Muse, levator ani ausstrahlen. 
T.    Die  ticfen  Biindel   des  Muse,  sacro-coccygeus  anterior, welchc  zu  den  Stcisswirbeln  hinzichen. 

y.    Durchschnitte von  Langsbundeln, welche sich  von der Seitenwand   des Mastdarm ablosen,   um sich 
thcils an die Fascia pelvina zu  inseriren, thcils   zwischen den Biindcln des Muse,   levator ani  zu 
verlicren.  Dcr Muse,  recto-coccygeus ist dadurch  freigelegt worden. 

»   10.    Bcckcnbodcn  eines mittclmtissig stark gebautcn,   18jahrigen  Mantles.   Die proximale Beckenhalfte   sammt den Weich- 

theilen   ist  in  dicsem Falle   durch   einen   obcrhalb   clcs Foramen  obturatum gefuhrten,   horizontalen   Sageschnitt 
abgetragen  worden.  Die Symphysis  ossium  pubis   ist  durchtrenut  und   die   beiden  Schambcinc   sind   auscinander- 
gezogen. 

F. o.    Foramen obturatum. 

»   11.    Bcckcnbodcn eines halb ausgewachsenen, weiblichcn Schimpanse. 

Die  rcchtc  laterale Beokenwand   ist  mittclst   eines  durch   den  rechten Darmbcinsticl,   hintcr  dcr Pfannengrubc des 
Obcrschenkelkopfes, und  eines durch die Symphysis ossium pubis gefuhrten Sagcschnittcs abgetragen. 

»   12.    Das caudale Korperende eines Cynocephalus hamadryas  (Mantclpavian)  von der dorsalcn Seitc betrachtct. Die ventrale 
Halfte des Beckens ist mittclst  eines   durch die Darmbcinsticlc,   hintcr  den Pfannengrubcn   gefuhrten Sagcschnittes 
abgetragen worden. 

«.    Ubergang des Muse, multifidus in den Muse, extensor caudae medialis. 

1. Z.    Die erstc Muskelzacke, welchc sich vom lateralen Randc des Muse, extensor caudae lateralis abliist. 
»   13.    Das  caudale Korpercnde   eines  Cynocephalus  mormon  Erxl  (Mandrill)   von   dcr   dorsalcn Seitc  gesehcn.  Die  ventrale 

Beckenhalfte ist mittclst eincs durch die Darmbcinsticlc, hintcr den Pfannengrubcn gefuhrten Sagcschnittcs abgetragen 
worden. 

Links ist der Muse, abductor caudae dorsalis, rcchts dcr Muse,  extensor caudae lateralis   durch einen Haclcen her- 
vorgczogen. 

Rcgio lumbo-sacralis des  Cynocephalus hamadryas (Mantelpavian) von der dorsalcn Seitc betrachtct. 
Rcgio lumbo-sacralis eincs grossen Hundcs von dcr dorsalcn Seitc betrachtct. 

a.    Acetabulum fur das Caput femoris. 

Sch.    Reste der Fasoienscheide fur die dorsalcn Schwanzmuskeln. 

Die caudale Halfte des Kreuzbeins und das Steissbein eines 32jahrigen, muskulosen Manncs, von  der dorsalcn Seitc 
betrachtct. 

A. B.    Richtung  des Schnittcs,   durch   wclchcn  dcr  Muse, glutacus   maximus  und   das Ligamentum sacro- 

tubcrosum  durchtrennt wcrden  miissen,   um jenen  Raum  zu  cn'ilTncn,  in  wclchem  die  Mm.  sacro- 
coccygci posteriorcs gelcgcn  sind. 

17.    Die caudale Iliilfte des Kreuzbeins und das Steissbein  eincs 27jahrigen, stark muskulosen  Manncs,   von dcr dorsalcn 
Seitc  betrachtct. 

14. 
15. 

Hi. 

—r>~*r*^fc -«S^<^-   » 
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