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Einleitnng.

Seitdem Ph. S. Savage, Jeffkies Wymann und R. Owen in

der Mitte des vorigen Jahrhunderts die ersten genaueren Be-

schreibungen uber die aufieren Meriimale und die Osteologie des

Gorilla geliefert, sind mehrere Arbeiten und sogar eine umfang-

reiche Monographic iiber das Muskelsystem dieses Anthropoiden

veroffentlicht worden. Da kann man sich die Frage vorlegen, ob

eine neue Bearbeitung dieses Themas iiberhaupt am Platze ist.

Nur der, welcher die Myologie der Affen im allgemeinen und die

der Anthropoiden im besonderen nicht kennt, wird dieselbe ver-

neinen. Der mit derselben Vertraute muC jede Gelegenheit er-

greifen, um unsere Kenntnis auf diesem Gebiete zu erweitern und

zu vervollstandigen. Mit Recht sagte R. Hartmann: „Leider ist

das gesamte uns bis jetzt vorliegende Material immer noch zu

diirftig, um daraus fiir alle Falle geniigende Schlusse ziehen zu

kounen. Wir vermogen daher kiinftig noch nicht zu entscheiden,

was in den vorliegenden Verhaltnissen des Muskelbaues eines

Anthropoiden Norm, was Variation ist." Ebenso bezeichnet

BiscHOFF die Haufigkeit der Muskelvarietaten bei den Anthro-

poiden gegenuber der beim Menschen beobachteten als autfallend.

Was fur die Jahre 1880 (Bischoff) und 1883 (Hartmann) Geltung

hatte, trifft trotz der seit dieser Zeit verotfentlichten Arbeiten

immer noch zu, namentlich betreffs des Gorilla. Gern ging ich

daher auf die freundliche Aufforderung des Herrn Professor W.
KtKEXTiiAL ein, die Bearbeitung des Muskelsystems eines im

Herbst des Jahres 1904 im Breslauer zoologischen Garten ge-
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storbenen Gorilla zu iibernehmen. Fiir das uberlassene Material

sowie fiir manclierlei wertvolle Literaturhinweise spreche ich auch

an diesem Ort Herrn Professor KUkenthal meinen ergebenen

Dank aus.

Der Gorilla, dessen Muskelsystem ich zu bearbeiten uber-

nahm, war ein erwachsenes Weibchen. Er bildete im Verlauf

einer Reihe von Jahren den Stolz des Breslauer zoologischen

Gartens und erregte das wachsende Interesse der zahlreichen Be-

sucher desselben. Gleich nach dem Tode des Tieres war das

Fell abgezogen und behufs Herausnahme des Gehirns die Schadel-

kapsel erofifnet worden. Bei diesen Manipulationen wurden die

Kopf- und Gesichtsmuskeln beschadigt, so dafi sie nicht weiter

prapariert werden konnten. Der Kadaver war in Spiritus kon-

serviert und gestattete, wenn auch mit einigen Schwierigkeiten,

die genaue Zergliederung der Muskeln des Stammes und beider

Extremitaten.

Die Mafie, welche an dem ca. 3 Monate lang im Spiritus auf-

bewahrten Kadaver abgenommen werden konnten, waren folgende:

Korperlange (Schadel—Ferse) 103,0 (?)

Lange des Gesichts (oberer Stirnrand—Kinn) 14,7 (?)

„ „ Rumpfes (Scheitel—Damm) 61,0(?)^)

Kopfhohe (Scheitel—Unterkieferrand nach Hoffmann) 16,3 (?)

Halslange (Hinterhaupt— Proc. spin. vert. cerv. VII
nach Hoffmann) 12,2 (?)

Rumpflange (Proc. spin. vert. cerv. VII—Damm nach
Hoffmann) 45,0

Entfernung des Nabels von der Ferse 53,0

„ „ „ „ dem oberen Rand der

Symphyse 6,0

Lange des Armes (Schulterkuppe—Fingerspitze) 70,5

„ „ Humerus 27,5

„ „ Radius 25,0

„ der Ulna 26,0

„ des Handtellers 7,5

„ „ Daumens ohne Metacarpalknochen 4,7

„ „ _
„ mit „ 7,7

„ „ Zeigefingers 8,8

„ „ 3. Fingers 10,5

1-1 11 '*• 11
"?8

„ „ 5. „ 8,0

„ „ Beines (Damm—Ferse) 45,5

„ Femur 26,0

1) Vor Abziehen des Felles vom Praparator des Breslauer

Zoologischen Instituts gemessen mit 66,0.
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Lange der Tibia 21,5

„ Fibula 19,5

„ des FuCes (Calcaneus—2. Zehe) 20,5

H n n { » "^^ n J 21,5

„ der groBen Zehe 5,0

„ „ 2. „ 7,0

5? ))
'•

51 <>5

4 7 8

„ „ 5. „ 6,0

Breite des Gesichts (groCte Distanz der Backen-
wiilste) 12,6 (?)

Lange der Scbadelhohle (Crista front.— Cr. occip. int.) 10,0

Breite „ „ (vor der Pyramid.-Basis) 9,0

Scbulterbreite 31,0

Grofiter Thorasumfang 72,0

Beckeneingang : d. conjug. 12,5

„ d. obliq. 11,4

„ d. transv. 8,1

Umfang des Oberarmes (in der Mitte) 14,5

„ am Ellbogengelenk 20,0

„ des Unterarmes (in der Mitte) 16,5

„ „ Handgelenkes 15,5

Breite des Handtellers 6,6

Umfang des Mittelfingers 5,5

„ „ Oberscbenkels (in der Mitte) 22,0

„ „ Unterschenkels
( „ „ „ ) 17,0

Die Praparation der Muskeln wurde im Verlauf der Monate

Januar, Februar und Marz des Jahres 1905 im Anatomischen

lustitut der Universitat Breslau vorgenommen. Hierbei erfreute

icli mich der ausgezeichneten Hilfe des Herrn cand. med. Arthur
Knick, dem ich zu groCem Dank verpflichtet bin. Die Beschreibung

der Muskeln erfolgte im Verlauf der Praparation sofort, sobald

die betretfenden Verhaltnisse klar zu iibersehen waren.

Meine Arbeit zerfallt in 3 Abschnitte; diese enthalten:

I. Die Beschreibung samtlicher Muskeln des Stammes und der

Extremitaten des von mir praparierten Gorilla. Letztere wurden

stets auf beiden Seiten blofigelegt. In diesem sowie in dem nachst-

folgenden Abschnitte habe ich dieselbe Reihenfolge eingehalten,

welche Gegenbaur in seinem Lehrbuch befolgt und nach dem-

selben auch der „anatomischen Nomenklatur" zu Grunde gelegt

worden ist. Ich habe versucht, eine moglichst genaue Beschreibung

zu liefern, und mich uur dann mit einem kurzen Hinweis auf die

entsprecheuden Verhaltnisse beim Menschen begnugt, wenn in der

Tat die Anordnung des Muskels vollig die gleiche war.
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II. Eine Zusammenstellung der in der Literatur niedergelegteu

Angaben iiber die Untersuchung des Muskelsystems der Anthro-

poiden und der niederen Atfen, einen Vergleich derselben sowohl

untereinander und mit den von mir beim Gorilla erhaltenen Re-

sultaten als auch mit den normalen und anomalen Verhaltnissen

des Menschen, sowie SchluCfolgerungen, die sich aus demselben

ergeben. Hierbei wurden die beim Menschen beobachteten Muskel-

varietaten insofern beriicksichtigt, als sie zu den normalen und

anomalen Verhaltnissen bei den Affen in Beziehung gestellt werden

mussen. Meine Bemiihungen, alle betreffenden Arbeiten im Original

einzusehen, fanden ihre begreifliche Grenze in dem Umstande, dafi

einige derselben mir nicht zuganglich gemacht werden konnten.

Ferner ist es auch moglich, daC einzelne Arbeiten mir uberhaupt

nicht bekannt wurden.

III. Eine Zusammenstellung der Ergebnisse, und zwar nur

so weit, als sie nicht bereits im II. Abschnitt Erwahnung gefunden

hatten. Ich hatte anfanglich die Absicht, diesem Abschnitt einen

groCeren Umfang zu geben. Da aber die Veroffentlichung meiner

Arbeit schon jetzt eine groCe Verspatung erlitten hat und nicht

liinger aufgehalteu werden darf, so werde ich spater nochraals

auf die hier nicht oder nur in Kurze beriihrten Punkte zurtick-

kommen.

Die zur Vervielfaltigung bestimmten Tafeln stammen von der

geschickten Hand des Herrn Malers K. Hajek und wurden von

letzterem nach Zeichnungen ausgefiihrt, die Fraulein Helene

LiMPRiCHT in Breslau nach meinen Praparaten angefertigt hatte.

I.

Biiokenmuskeln.

M. trapezius (Fig. 1) ist in der kranialen Halfte mehr

als doppelt so stark entwickelt als in der kaudalen: dort besitzt

er eine Dicke von 0,5 cm, hier nur eine von 0,2 cm. Ein Sehnen-

joch ist im kaudalen Hals- und kranialen Brustabschnitt nicht

vorhanden. Der Muskel entspringt von der Linea nuchae suprema

OSS. occipit., an welcher der Ursprung lateralwarts bis zum Ansatz

des Sternocl.-mast. reicht, und von den Dornfortsatzen aller Hals-

wirbel und des 1.—11. Brustwirbels. Ein Ligamentum nuchae

fehlt. Sowohl der Trapezius als auch die iibrigen breiten Riicken-

muskeln, welche beim Menschen von demselben entspringen, nehmen
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beira Gorilla ihre Urspriinge von den sehr langen Processus

spinosi der Halswirbel. Betreffs der Insertion, welche an denselben

Knochenteilen wie beini Menschen erfolgt, ist hervorzuheben, dafi

sie an der Clavicula mit dem Ansatz des Cleido-atlanticus (omo-

cervicalis) zusammenstoCt. — Innervation: N. accessorius.

M. latissimiis dor si ist auCerordentlich kraftig. Er ent-

springt mit einer breiten aponeurotischen Seline, welche im kau-

dalen Abschnitt mit dem dorsalen Blatt der Fascia lumbodorsalis

verschmolzen und im kranialen Teil von dem Trapezius bedeckt

ist, von den Dornfortsatzen der 5 letzten Brust- und aller Lenden-

wirbel sovvie vou der dorsalen Flache des Kreuzbeins und der

Crista oss. iliac, an welcher der Ursprung 3V2 cm hiuter der

Spina ant. sup. seiu laterales Ende erreicht. Von hier erstreckt

sich der laterale, kurze freie Rand der Ursprungssehne zum Knorpel-

ende der 13. Rippe. Ferner erhalt der Latissimus fleischige Ur-

sprunge von den 5 letzten Rippen (v. M. serratus anterior und

obliq. abdom. ext.). Der Uebergang des aponeurotischen Teiles

des Muskels in den fleischigen erfolgt in einer Linie, die sich vom

Knorpelende der 13. Rippe bogenformig mit kaudal- und median-

warts gerichteter Konvexitat zur Scapula hinzieht. Der Muskel-

bauch streicht tiber die letztere, ohne von ihr accessorische Ur-

spruugsbiindel zu erhalten, hinweg und wird allmahlich schmaler

und dicker. 3V2 cm vor dem Ansatz verwachst die 4 cm breite

Endsehne mit der des Teres major. Die Insertion erfolgt wie

beim Menschen an der Crista tuberc. min. hum. — Innervation:

N. thoracodorsalis.

Der laterale kurze freie Rand der Ursprungssehne des La-

tissimus und der laterale Rand des Obliq. abd. ext. divergieren

von dem Knorpelende der 13. Rippe kaudalwarts zur Crista iliaca.

Gemeinsam mit letzterer umschreiben diese Rander eine kleine

dreieckige Spalte, die dem Trigonum lumbale entspricht. Durch

dieselbe tritt der letzte N. intercostalis.

M. rhomboideus wird durch einen Ast der Art. dors,

scapul. in 2 Abschnitte, die Rhomb, maj. et min., zerlegt. Er

entspringt von den Dornfortsatzen des 2.—7. Halswirbels und der

3 ersten Brustwirbel und stellt eine kraftige Muskelplatte dar,

welche auf ihrer ventralen Flache starke sehnige Faserziige auf-

weist. Die Insertion erfolgt an dem 14 cm langen medialen Rande

der Scapula in einer Ausdehnung von IIV2 cm vom kaudalen

^Yinkel des Schulterblattes kranialwiirts. Der kraniale Abschnitt

des Ansatzes ist in einem 1 cm weit ausgedehnten Bezirk durch
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die Insertion des Levator scapulae in 2 Blatter geteilt, ein ven-

trales dickeres und ein dorsales diinneres. — Innervation: N.

dorsalis scapulae.

Die Spina scapulae lauft in den medialen Rand des Schulter-

blattes ungefahr in der Mitte der Insertion des M. rhonaboideus aus.

M. levator scapulae entspringt mit 5 ziemlich gleich-

starken Bundeln von den Querfortsatzen der 5 ersten Halswirbel

und ist von dem Serratus anterior durch eine breite Spalte ge-

trennt. Er inseriert sich am medialen Raude der Scapula in einer

Ausdehnuug von 3^2 cm vom kranialen Winkel derselben kaudal-

warts (v. Rbomboideus). — Innervation: N. dorsalis scapulae und

Plex. cervic,

M. serratus posterior inferior fehlt auf beiden Seiten

voUig,

M. serratus posterior superior ist auf beiden Seiten

gut entwickelt und entspringt von den Dornfortsatzen der 5 letzten

Halswirbel. Seine Ursprungssebne ist in einer Ausdehnung von

1—2 cm lateralwarts von den Doruen mit der des Rbomboideus

verwachsen. Der Muskel inseriert sich an der 2.-6. Rippe lateral-

warts von den Ansatzstellen des Iliocostalis. — Innervation: Nn.

intercostales.

M. splenius (Fig. 3) ist bereits am Ursprunge in 2 Telle,

den Splenius cervicis und den Splenius capitis gesondert: auf

der rechten Seite ist die Trennung eine vollstandige, auf der

linken Seite sind die beiden Teile vom Ursprunge an in ge-

ringer Ausdehnung verwachsen. Der Splenius capitis bildet die

starkere Partie und bedeckt dorsalwarts den Splenius cervicis

fast vollig.

a) Splenius cervicis entspringt von den Dornfortsatzen

des 6, und 7. Halswirbels und inseriert sich rechts an den Quer-

fortsatzen des Atlas und Epistropheus, links nur an dem Quer-

fortsatz des Atlas.

b) Splenius capitis entspringt rechts von den Dorn-

fortsatzen des 2.— 5., links von denen des 2.-7. Halswirbels. Seine

Insertion erfolgt an der Linea nuchae suprema und wii'd von dem

Stern.-cl.-mast. und dem Trapez, bedeckt.

M. sacrospinalis bezieht seine Ursprunge zwar von den-

selben Stellen wie beim Menschen , hat aber beira Gorilla durch

die Gestaltung der Lendenwirbelsaule und des Kreuzbeins, sowie

durch die groBe Ausdehnung des Ursprungs an der Crista iliaca
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— er nimmt die dorsale Halfte derselben ein — eine andere

Form erhalten : die gemeinsame Muskelmasse ist beim Gorilla

breiter und kiirzer und daliei schwiiclier als beim Menschen. Auf

der 13. Rippe gibt der Sacrospinalis auf der lateralen Seite den

Iliocostalis ab und teilt sich auf der 10. Rippe in den Longissimus

und Spinalis: der Longissimus ist der starkste, der Spinalis der

schwixchste der 3 Muskelbiiuche.

a) M. iliocostalis laCt 2 Abschnitte erkennen:

1) M. iliocostalis dor si inseriert sich mit 10 lateralen

langen, sehnigen Zacken an den 10 ersten Rippen in der Gegend

der Rippenwinkel und mit 9 medialen kurzen, zum groCeren Teil

fleischigen Zacken an der 6.—13, Rippe. Mit der Abgabe dieser

Insertionen ist die aus dem Sacrospinalis stammende Ursprungs-

partie fast vollig erschopft.

2) M. iliocostalis cervicis wird aus dem Rest der letzteren

und aus accessorischen Ursprungsbiindeln zusammengesetzt, die

von den 5 ersten Rippen medial von den sehnigen Insertionen des

Iliocost. dorsi entspringen und an einzelnen Stellen mit denselben

verbunden sind. Der Ansatz erfolgt an den hinteren Hockern der

Querfortsatze des 4.—7. Halswirbels. — Der Iliocostalis dorsi ist

in seinem kaudalen Abschnitt 7 cm breit, ungefahr so breit wie

der Longissimus, aber bei weitem nicht so dick wie dieser.

b) M. longissimus (Fig. 3) lafit 2 Hauptabschnitte erkennen.

Der erste derselben stellt den

1) Longissimus dorsi dar. Er hat wie beim Menschen

2 Reihen von Insertionszacken : die laterale weist 13 Zacken auf,

die mediale jedoch nur 6, die sich an der 4.-9. Rippe festsetzen.

Mit diesen Insertionen ist die vom Sacrospinalis gelieferte

Ursprungsmasse vollig erschopft. Zur Bildung des zweiten Haupt-

abschnittes werden medial von den Insertionszacken des Longissi-

mus dorsi accessorische Ursprungszacken von den Querfortsatzen

der 6 ersten Brust- und aller Halswirbel abgegeben. Auf diese

Weise entsteht eine Muskelmasse, die in ihrem kaudalen Teil mehr

Oder weniger innig mit den Urspriingen des Semispinalis capitis

verwachsen, im kranialen jedoch vollig von demselben getrennt ist.

Sie gibt ab den

2) Longissimus cervicis auf der lateralen Seite. Er

inseriert sich an den hinteren Hockern der Querfortsatze aller

Halswirbel.

3) Longissimus capitis auf der medialen Seite. Er ist

bedeutend starker als der vorhergehende , wird vom Splenius
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capitis bedeckt und geht an das Hinterhaupt, an welchem sein

Ansatz zwischen der Insertion des M, atlantomastoideus und der

des M. semispiualis capitis sich befindot.

Anfangs liegen Longissimus cervicis und Long, capitis neben-

einander, bald aber schlagen sich die Muskelbiindel des letzteren

dorsal- und lateralwarts iiber die des ersteren.

Mm. intertransversarii sind in gleicher Weise wie beim

Menschen vorhanden. Der M. rectus capitis lateralis (Fig. 3) ist

gut entwickelt.

Hierher mufi ein kleiner Komplex von Muskelbiindeln ge-

rechnet werden, welchen ich als

M. atlantomastoideus anfiihre (Fig. 3). Er entspringt

vom Querfortsatze des Atlas, und zwar vom oberen Rande der

vorderen Spange desselben. 'Anfangs ebenso dick wie der Cleido-

atlanticus, wird er kranialwarts diinner und schmaler und inseriert

sich mit kurzer kraftiger Sehne an der Stelle des Schlafenbeins,

welche dem Proc. mastoid, entspricht, dicht neben dem Ansatz

des Longiss. capit. Die Insertionspartie des Muskels wird von

dem Splenius capitis bedeckt. Auf der linken Seite greift ein

schmaler Sehnenzug von dem kranialen Ende des Splen. cervicis

auf den Muskel iiber. — Die Innervation konnte leider nicht fest-

gestellt werden.

M. spinalis ist nur als Spinalis dorsi durch schwache

Muskelbiindel vertreten.

M. s e m i s p i n a 1 i s hat dieselbe Anorduung wie beim Menschen

und kann in den sehr schwachen Semisp. dorsi und in die Semisp.

cervicis und capitis getrennt werden. Letztere beiden stellen

anfangs eine gemeinsame platte Muskelmasse dar, die sich in der

Hohe des 5. Halswirbels in eine ventrale Partie, den Semispin.

cervicis, und eine starkere dorsale, den Semisp. capitis, teilt. Der

letztere ist in der Lilngsrichtung in 2 Bauche gespalten, von

denen der mediale schwachere ungefahr in der Mitte eine breite,

schrag gestellte Zwischensehne aufweist und als Biventer cervicis

bezeichnet werden kann.

M. multifidus,

Mm. rotatores longi et breves,

Mm. recti major et minor,

Mm. obliqui capitis superior et inferior und

Mm. interspinales sind alle deutlich ausgebildet und

zeigen dieselbe Anordnung wie beim Menschen.
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Obere Zungenbeinmuskeln.

M. digast ricus (Fig. 3) setzt sich aus einera hinteren und

einem vorderen Bauch zusammen, die durch eine diinne Zwischen-

sehne miteiuauder verbunden sind. Der hintere (besser dorsale) Bauch

eutspringt am Hinterhaupt lateral von der Insertion des M. obliq.

capit. sup. mit breiten sehnigen Faserziigen, welche von den Ansatz-

partien des Longissimus capitis und Atlantomastoideus bedeckt

sind. In seinem Verlauf medial- und ventralwarts zieht der Muskel

zwischen dem letzteren und dem Rectus capitis lateralis hindurch,

streicht iiber die groCen HalsgefilBe liinweg und geht in der Nahe

des Zuugenbeins in die rundliche Zwischensehne iiber. Dieselbe

tritt durch die Schenkel der Endsehne des Stylohyoideus hindurch

und vereinigt sich mit der des andersseitigen Digastricus zu einem

Sehnenbogen, der durch straffes Bindegewebe am oberen Rande

des Zuugenbeins befestigt ist. Von ihm gehen die beiderseitigen

vorderen (besser ventralen) kraftigen Bauche des Muskels aus.

Sie sind in der Mittellinie raiteinander verwachsen und setzen

sich in einer Ausdehnung von je 2Y2 cm von der letzteren am
Unterkiefer fest. — Innervation : fiir den hinteren Bauch N. facialis,

fur den vorderen N. mylohyoideus.

M. stylohyoideus (Fig. 3),

M. mylohyoideus und

M. geniohyoideus haben denselben Ursprung und Verlauf,

dieselbe Insertion und Innervation wie beim Menschen. Der Stylo-

hyoideus ist sehr schmachtig. Die beiderseitigen Mylohyoidei ver-

wachsen in der Mittellinie, wobei die medialen Muskelbiindel einen

stark schragen, fast queren Verlauf zeigen ; eine bindegewebige

Raphe ist nicht vorhanden.

Halsmuskeln.

P 1 a t y s m a (Fig. 2) wird durch diinne Muskelfaserziige

reprasentiert, die vom Unterkieferrande entspringen und iiber den

Hals (den Kehlsack) hinwegziehen, Es reicht in der Mittellinie

bis zur 2. Rippe, seithch nur bis zum Acromion. Ein Zusammen-

hang der FaserzUge des Platysma mit denen des Deltoideus ist

nicht nachzuweisen.

M. sternocleidomastoideus (Fig. 1, 2 u. 3) zeigt, wie

beim Menschen, 2 getrennte Ursprungsabschnitte, die in der Mitte

des Halses verschmelzen, indem die Pars clavicularis hinter die Pars

sternalis tritt. Die Insertion erfolgt an der Stelle des Schadels,
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welche dem Proc. mastoideus entspricht, und reicht dorsalwarts

bis an den Ansatz des Trapezius, — Innervation: N. accessorius

;

eine Beteiliguug der Cervikalnerven an derselben wurde nicht ge-

funden, Der kaudale Abschnitt des Muskels wird von der kaudalen

Partie des Keblsackes bedeckt und mit derselben durch lockeres

Bindegewebe verbunden.

M. cleidoatlanticus (cleidocervicalis oder acromio-trachealis

CuviER, omocervicalis Bischoff) ist (Fig. 1, 2 u. 3) ebenso stark

entwickelt wie der Sternocleidomastoideus, entspringt am oberen

Rande des akromialen Endes der Clavicula unmittelbar neben dem
Ansatz des Trapezius und steigt steil am Halse hinauf. Er ver-

lauft anfangs neben dem Trapezius, entfernt sich aber dann von

ihm und wird von dem Sternocleidomast. iiberlagert. Er inseriert

sich fleischig am unteren Rande der vorderen Spange des Proc.

transv. des Atlas in eiuer Ausdehnung von IV2 cm. Lateral-

warts hort der Ansatz 1/3 cm vom Ende des Querfortsatzes auf.

— Innervation : Aeste des 3. und 4. Cervikalnerven. Rechts treten

Zweige derselben durch den Muskel hindurch und verbreiten sich

in der Schultergegend.

M. sternohyoideus (Fig. 2) ist 1 cm breit und entspringt

an der hinteren Flilche des Manubrium sterni. Wahrend die

beiderseitigen Muskeln sich am Ursprunge beriihren, divergieren

sie kranialwiirts — eine Folge des sich dazwischen driingenden

Kehlsackes. Der Muskel inseriert sich seitlich am unteren Rande

des Zungenbeinkorpers. 2 cm iiber der Incisura jugularis zeigt

die vordere Flache desselben eine deutliche Inscriptio tendinea.

M. omohyoideus (Fig. 1 u. 2) verhalt sich wie beim

Menschen. Die Partie des Muskels, welche vom Sternocleidomast.

bedeckt wird und den groBen Halsgefafien aufliegt, zeigt an der

ventralen Flache starke sehnige Faserzuge, die nicht bis auf die

dorsale Flache durchgreifen. In seinem Verlauf parallel der

Clavicula wird der Muskel durch straffes Bindegewebe an dieselbe

befestigt.

M. sternothyreoideus (Fig. 2) ist 1 cm breit und ent-

springt an der hinteren Flache des Manubr. sterni, lateralwarts

vom Ursprunge des Sternohyoideus. Die beiderseidigen Muskeln

divergieren in ihrem Verlauf kranialwarts ; am Ursprunge betragt

der Abstand der medialen Rander der Muskeln 2 cm, an der

Insertion 3 cm. Letztere erfolgt wie beim Menschen.

M. thyreo-hyoideus (Fig. 2) verhalt sich wie beim

Menschen.
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Die Innervation der letzten 4 Muskeln erfolgt wie beim

Menschen.

M. longus colli,

M. longus capitis und

M. rectus capitis anterior haben denselben Ursprung

und Verlauf, dieselbe Insertion und Innervation wie beim Menschen.

Von den Mm. scaleni sind nur 2 vorhanden, Ich fuhre

sie an als:

a) M. scalenus primus. Er entspringt von den vorderen

Hockern der Querfortsatze des 4.-6. Halswirbels und inseriert

sich kurzsehnig an dem kranialen Rande der 1. Rippe.

b) M. scalenus tertius. Er entspringt von den hinteren

Hockern der 5 letzten Halswirbel und setzt sich als relativ

kraftiger Muskel fleischig an der auCeren Flache der 1. Rippe fest.

Ein Scalenus secundus fehlt.

Zwischen den beiden Scaleni treten die Art. subclavia und

der Plex. brachialis hindurch.

Die Innervation der pravertebralen Muskeln wird von Zweigen

der vorderen Cervikalnerven besorgt.

Brustmuskeln.

M. stern alls ist nicht vorhanden.

M. pectoralis major (Fig. 1) ist sehr kraftig und besteht

aus 2 Teilen, die durch den dazvvischeu tretenden Kehlsack

resp. den Recessus infraclavicularis desselben voneinander getrennt

werden und sich erst unweit ihres Ansatzes miteinander ver-

einigen

:

a) Pars clavicularis entspringt in einer Ausdehnung von

6V2 cm von der medialen Halfte des unteren Randes der Clavicula

und ist von dem lateralwarts sich an sie lagernden Deltoideus

durch die V. cephalica getrennt.

b) Pars sternocostalis entspringt von der vorderen

Flache des Sternum und den medialen Knorpelenden der 2.— 6.

Rippe: die beiderseitigen Telle stoBen in der Mittellinie zusammen.

Ein Uebergreifen des Ursprunges auf die Rectusscheide findet

nicht statt. Der Recessus infraclavicularis des Kehlsackes erstreckt

sich eine kurze Strecke kaudalwarts zwischen Thoraxwand und

Pars sternocost. des Pector. maj.

Die Insertion findet in folgender Weise statt: Alle Bundel

der Pars clavic. und wenige anliegende der Pars sternocost. setzefi

sich mit einer 5 cm breiten kraftigen Sehne an der Spin, tuberc.
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maj. hum. fest. Die iibrigen Muskelbundel cler P. sternocost.

schlagen sich in ihrem stark schrag krauial- imd lateralwarts ge-

richteten Verlauf dorsalwarts um und gehen in eine breite kraftige

Sehne iiber, die zwar eine Fortsetzung der Sehne der Pars, clavic.

ist, aber infolge des Umschlagens der Muskelbiindel eine andere

Richtung bei der Insertion niramt. Die Ansatzlinie derselben ver-

lauft eine kurze Strecke kranialwarts dicht nebeu der Sehne der

P. clavic, zwischen ihr und dem Sulcus intertubercul. Alsdann

iiberbruckt die Sehne den letzteren mit einem kraftigen Sehnen-

bogen und wendet sich kranial- und medianwarts. Weiterhin

streicht sie iiber die laterale Halfte der Ursprungssehne des

Caput breve m. bicipit., verschmilzt mit der medialen Halfte der

letzteren und findet ihren endUchen Ansatz gemeinsam mit der-

selben am kaudalen Abschnitt des lateralen Randes des Proc.

coracoid. (v. Pector. minor).

Infolge dieser komplizierten Insertion bildet die Sehne an der

Crista tuberc. maj. eine tiefe Tasche, die mit lockerem, fetthaltigem

Bindegewebe erfullt ist.

M. pectoralis minor (Fig. 1) entspringt mit 3 Zacken

von der 3.— 5. Rippe, und zwar im Bereich der ventralen knochernen

Enden derselben. Der platte Muskelbauch verlauft kranial- und

lateralwarts und wird dabei schmaler und entsprechend dicker.

Er inseriert sich mit kurzer kraftiger Sehne an der Vereinigungs-

stelle der kaudalen Abschnitte des medialen und lateralen Randes

des Proc. coracoid. — Die Innervation der beiden Pectorales be-

sorgen die Nn. thorac. ant.

Der Processus coracoideus ist eine dicke Knochenplatte, die

ventro-kaudalwarts spitz endet. Da sowohl der laterale als auch

der mediale Rand ungefahr in der Mitte durch kleine stumpfe

Hocker unterbrocheu ist, so kann man an ihnen einen kaudalen

und einen kranialen Abschnitt unterscheiden.

Am medialen Rande des Proc. coracoid. zieht von diesem

Hocker ein sehr kraftiges rundliches Band zum Sternalende der

1. Rippe, welches ich Lig. coracocostale (Fig. 1) nenne. Zwischen

ihm und der Clavicula ist ein durch sehnige Fasern verstarktes

Fascienblatt (Ease, coracoclavicularis) ausgespannt, welches den

M. subclavius bedeckt und in seinem kranialen Abschnitt einen

derben Strang hervortreten laCt. Derselbe zieht von der Mitte

der Clavicula zur oberen Flache des Proc. corac. und konnte also

als Lig. coracoclaviculare (anterius) bezeichnet werden.
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M. subclavius ist relativ kraftig und entspringt zum ge-

ringereu Teil vou dem sternalen Ende der 1. Rippe, zum bei

weitem groBeren von dem Lig. coracocostale und dem kranialen

Abschnitt des medialen Randes des Proc. coracoid. Der Muskel
fiudet seiuen Ansatz am akromialen Ende der Clavicula. Die

Fascia coracoclavicularis bedeckt die ventrale Flache des Muskels
und dient als Ursprungsgebiet schwacher Biindel desselben. —
Innervation: N. subclavius.

M. serratus anterior entspringt mit 12 Zacken von der
2.— 13. Rippe. Der Ursprung beginnt an der 9.—13. Rippe um
so viel lateralwarts von dem Uebergang der knochernen Rippen

in die Rippenknorpel, als die tieischigen Ursprungszacken des

Latissimus dorsi (v. denselben) Raum einnehmen, an der 6.—8. Rippe

unmittelbar an dieser Stelle und endlich an der 2.-5. Rippe

vvieder mebr oder w<3niger lateralwarts von derselben. Der Ansatz

vollzieht sich in folgender Weise: Die Muskelbundel der auBerst

kritftigen 1. Zacke divergieren tiud beanspruchen fiir ihre Insertion

Vi des medialen Randes der Scapula, wahrend an dem kaudalen

V4 desselben sich die 2.—4. Zacke festsetzen ; die Muskelbundel der

iibrigen 8 Zacken konvergieren stark und heften sich an den

kaudalen Winkel der Scapula.

Die 5.—8. Zacke greifen in die kranialen Ursprungszacken des

Obhq. abdom. ext., die 9.—12. Zacke gelangen jedoch nicht bis zur

Beruhrung mit den des letzteren, da der Latiss. dorsi mit seineu

6 fleischigen Zacken dazwischentritt und den kaudalen Abschnitt

des Serrat. ant. iiberlagert. Innervation: — N. thorac. long.

Mm. levatores costarum longi et breves,
Mm. inter costales externi et interni und

M. transversus thoracis verhalten sich wie beim Menschen.

— Die ventralen Abschnitte des 2., 3. und 4. Intercost. ext. send^n

Muskelbiiudel auf die angrenzenden auCeren Rippe nflacheu. Auf

diese Weise entstehen auf der 3.—5. Rippe kontinuierliche Muskel-

faserziige, die kranialwarts 2Y2 cm, kaudalwarts IV2 cm breit sind

und von dem Pector. min. bedeckt werdeu. Der Transversus thoracis

hat 5 Zacken, die von der 2.—6. Rippe entspringen.

D i a p h r a g m a (Fig. 4) bietet dieselben Verhaltnisse dar wie

beim Menschen, jedoch ist zu erwahnen, da6 die Ursprungszacken

der Pars costalis nicht mit den des Transv. abdomin. alteruieren,

soQdern, je welter kaudalwarts, desto mehr von diesen eutfernt

bleiben. Dadurch entsteht auf der inneren Flache der 8.— 13. Rippe

eiu dreieckiger Raum, dessen 2 Seiten von den Urspriingen der
Kd. XIM. N. F. XXXV. ]^3
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Pars cost, diaphragm, und des Transv. abdom. und dessen 3. Seite

von dem Quadr. lunibor. gebildet wird. In diesem Raume werden

mehr oder weniger groBe Abscbnitte der Intercost. interni. sichtbar.

Bauchmuskeln.

M. rectus abdominis (Fig. 5) ist ungemein kraftig und

entspringt von der auCeren Flache des 5.— 7. Rippenknorpels. Er

ist an seinem Ursprunge 7 cm breit, wird jedoch kaudalwarts

allmahlich schmaler, so daC er 2 cm oberhalb des Schambeins

eine Breite von 3Y2 cm aufweist. Er besitzt 7 deutlich ausge-

pragte Inscriptiones tendiueae, von denen die 3., 4. und 5. lateral-

warts durch dazwischentretendes Muskelgewebe in je 2 Telle

getrennt werden. Diese Zwischensehnen sind mit der ventralen

Wand der Rectusscheide verwachsen und greifen nicbt auf die

dorsale Flache des Muskels durch. Sie liegen in mehr oder

weniger gleichen Abstanden voneinander: die 1. auf dem 6. Rippen-

knorpel, die 2. auf dem Rippenbogen, die 3.—5. in dem Abschnitt

zwischen dem letzteren und dem Nabel und die 6. und 7. unter-

halb des Nabels. Der ganze Muskel hat eine Lange von 28 cm.

Die Insertion erfolgt am Schambein: die grofiere laterale

Partie der Muskelbiindel setzt sich in einer Ausdehnung von 3 cm
lateralwarts von der Symphyse am Pecten oss. pub. an, wahrend

die kleinere mediale derselben in eine kraftige rundliche Sehne

iibergeht, die sich an der auCeren Flache des Schambeins inseriert.

Die Faserzuge der beiderseitigen Sehuen kreuzen und verflechteu

sich iiber dem Arcus pubis.

M. p y r a m i d a 1 i s fehlt auf beiden Seiten.

M. obliquus abdominis externus entspringt mit

9 Zacken von der auCeren Flache der 5.— 13. Rippe. Die 4 ersten

Zacken alternieren mit Zacken des Serrat. ant., die 5 letzten mit

solchen des Latiss. dorsi.

M. obliquus abdominis inter nus entspringt von dem

ventralen ^/g der Crista iliaca und den lateralen % ^^^ Lig.

inguinale. AuCerdem empfangt er Faserzuge von dem proximalen

Abschnitt eines Blattes (Fig. 6 u. 7 S) der Fascia lata, das sich

zwischen Sartorius und Scausorius in die Tiefe schiebt und an

dem Darmbein ventralwarts von der Spina iliaca ant. sup. festsetzt.

Der Verlauf und die Insertion dieser beiden Muskeln ver-

halten sich wie beim Menschen. Bezuglich des Ansatzes des Obliq.

abdom. ext. ist zu erwiihnen, daC er an der Crista iliaca 3 cm

dorsalwarts von der Spina ant. sup. reicht.
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M. transversus abdominis zeigt dieselbe Anordnung wie

beiui Menschen. Der Uebergang des fleischigen Teiles des Muskels

in den aponeurotischen erfolgt in einer stark gezackten Linie:

einzelne Muskelbiindel springen medianwarts starker hervor als

andere.

Die Innervation der Muskeln der ventralen Bauchwand wird,

wie beim Menschen, teils von den unteren Intercostalnerven (Rectus

abd.), teils von ihnen und den oberen Lumbalnerven (die tibrigen

Muskeln) besorgt.

M. quadratus lumborum (Fig. 5) nimmt die mediale

Halfte des engen Raumes ein, welcher sich zwischen der 13. Rippe

und dem Darmbeinkamm befindet. Ursprung und Insertion ver-

halten sich im weseutlichen wie beim Menschen. Der laterale

Rand des Muskels verlauft vom kaudalen Rande schrag lateral-

und kaudalwarts zum Darmbeinkamm, wo er mit dem Ursprung des

Transvers. abdom. zusammenstofit. Medianwarts greift die Insertion

auf das Lig. ilio-Iumbale und kaudalwarts auf den medialen Teil

der inuereu Flache der Darmbeinschaufel tiber. — Innervation:

Plex. lumbalis.

Muskeln des Dammes.

Sie zeigen dieselbe Anordnung und Innervation wie beim

Menschen.

Muskeln der vorderen GliedmaJBen.

M. deltoideus entspringt wie beim Menschen. Die Insertion

der distalwarts konvergierenden Bundel des sehr kraftigen Muskels

erfolgt an der lateralen Flache des Humerus an einer Stelle,

welche der Tuberos. hum. entspricht. Obgleich die von der Spina

scap. kommenden Bundel sich unter die anderen schlagen und

sich mehr proximalwarts als diese festsetzen, so ist die Insertions-

flache doch breiter als beim Menschen ; sie reicht von dem Ansatz

des Pect. maj. bis zum Ursprung des lateralen Kopfes des Triceps.

Deshalb konuen die beiden Ursprungszacken des Brachialis die

Insertion des Deltoideus nicht umgreifen: ein Teil der letzteren

verbleibt lateralwarts von der lateralen Zacke des Brachialis

zwischen dieser und dem lateralen Kopf des Triceps. Die Insertions-

partie des Muskels ist mit dem Ursprung des Brachialis durch

tieischig-sehnige Ziige verbunden, — Innervation: N. axillaris.

M. supraspinatus und

M. infraspinatus zeigen dieselbe Anordnung und Inner-

vation wie beim Menschen. Das Gleiche gilt von dem
13*
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M. teres minor und

M. teres major; nur ist zu erwahneii, daC die Urspriinge

dieser Muskelu beim Gorilla eine groCere Ausdehnung besitzeu

als beim Menschen ; der Teres minor entspringt von der kranialen

Halfte des lateralen Randes der Scapula, der Teres major am
lateralen Rande derselben vom Collum bis zum kaudalen Winkel.

Die Endsehne des Teres maj. verwachst mit der des Latissimus

(s. denselben). In geringer Ausdehnung ist auch eine Verwachsung

des Teres maj. mit dem Caput long, tricipit. vorhanden, welches

sich zwischen ihm und dem Teres min. hineinschiebt. — Inner-

vation wie beim Menschen.

M. sub scapular is ist sehr kraftig und zeigt keine Ab-

weichung von dem des Menschen.

M. biceps brachii: a) Das Caput longum ist ungefahr

halb so dick als das Caput breve und entspringt mit einer langen

kraftigen Sehne an der Tuberos. supraglenoid. scapulae. Die

Sehue verliiuft uber den Kopf des Humerus und geht beim Aus-

tritt aus dem Sulc. intertub. in den Muskelbauch iiber. b) Das

Caput breve nimmt seiueu sehnigen Ursprung gemeinsam mit dem

Coracobrach. von dem kaudalen Abschnitt des lateralen Randes

des Proc. corac. und ist mit ihm noch eine Strecke weit ver-

wachsen; es bedeckt dabei den Coracobrach. In gleicher Hohe

wie beim Caput long, geht die Ursprungssehne des Caput breve

in den Muskelbauch liber.

Beide Muskelbauche verwachsen an der Grenze des mittleren

und unteren Drittels des Oberarms miteinander, indem der kurze

Kopf sich ventrahviirts an den langen legt. Die ca. 3 cm breite

Endsehne entwickelt sich am oberen Rande der Fossa cubit, in

einer schragen Linie, die am lateralen Rande weiter proximalwarts

reicht. Infolgedessen ist der mediale Rand der 3 cm breiten

Sehne 3 cm, der laterale 6 cm laug. Sie ist der Medianebene

des Korpers annahernd parallel gestellt und inseriert sich an der

Tuberos. radii.

In einer Ausdehnung von 6 cm proximalwarts von der Stelle,

wo an der medialen Seite der Uebergang des fleischigen Teiles in

die Endsehne beginnt, zweigen sich an der linken Extremitat ober-

flachliche Biindel des Muskels ab, nehmen einen distomedialen

Verlauf und inserieren sich an der Vorderarmfascie. Sie bilden

eine diiuue muskulose Platte, welche den Lacertus fibros. vertritt.

An der rechten Extremitat ist dieselbe nur in der lateralen Halfte

fleischig, in der medialen dagegen sehnig.
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M. coracobrachialis ist kriiftig (v. Caput brev. bicipit).

Seine Insertion erfolgt am Humerus parallel mit der des Latiss.

dorsi und lateralwarts von ihr. Der Ansatz ist 9^/3 cm lang und

reicht 1 cm weiter proximalwarts und 4^/3 cm weiter distalwarts

als der des Latiss. dorsi.

M. brachial is ist sehr kriiftig und zeigt dieselbe Anordnung

wie beim Menschen. Auf der lateralen Seite ist er im proximalen

Teil mit dem Brachioradialis verwachsen. Die Trennung der beiden

Muskeln erfolgt an der Stelle, wo der Nerv. radialis an die volare

Flache des Oberarms gelangt und zwischen ihnen distalwarts ver-

liiuft. In der Hohe des Epicondylus medialis humeri geht der

Muskel auf beiden Seiten unbedeutende , teils fleischige, teils

sehnige Verbindungen mit dem anliegenden Pronator teres ein.

Die Innervation des Biceps, Coracobrach. und Brachialis be-

sorgt der N. musculocutaneus. Derselbe durchbohrt den Coraco-

brachialis nicht, sondern verlauft anfangs an dem medialen Rande

desselben distalwarts und darauf zwischen dem langen Kopf des

Biceps und dem Brachialis distolateralwarts, um in der Furche

zwischen letzterem und dem Brachioradialis iiber dem Epicondylus

lateralis humeri die Fascie zu durchbohren und als N. cutaneus

antibrachii lateralis an die Haut zu treten.

M. latissimocondyloideus entspriugt mit einer 1 cm
breiten Sehne von der ventralen Flache der Endsehne des Latiss.

dorsi, indem sich, 3 cm von der Insertion derselben entfernt,

Sehnenbiindel von ihr abzweigen. Letztere nehmen einen schragen

Verlauf distolateralwarts und gehen bald in einen diinnen, platten

Muskelbauch iiber, der oberflachlich an der medialen Seite liegt.

Der Ansatz erfolgt an dem Septum intermusculare mediale bis

zum Epicondylus med. hum. Der Muskel bedeckt den N. anti-

brachii medialis und den N. uluaris : ersterer erscheint oberflachlich

an dem distalen Ende des lateralen Randes des Muskels, letzterer

an dem des medialen Randes. — Innervation: ein Zweig des

N. radialis.

M. triceps brachii setzt sich aus 3 Teilen zusammen,

von denen das Caput laterale am starksten und das Caput mediale

am schwiichsten entwickelt ist. Das Caput longum entspringt von

dem lateralen Rande der Scapula in einer Ausdehnung von 5 era

kaudalwarts von der Cavitas glenoid. Die Ursprungspartie ist

auf der dorsalen Flache sehnig, auf der ventralen aber fleischig

und in geringer Ausdehnung mit dem ihm ventralwilrts anliegenden

Teres maj. verwachsen. Zwischen diesem Muskel und dem Teres
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min. steigt der laDge Kopf hindurch und erhalt darauf noch

Muskelbiindel von der die mediale Flache des Deltoideus be-

kleidenden derben Fascie.

Der Ursprung des Caput laterale und des Caput mediale

sowie die Insertion des Triceps verhalten sich wie beim Menschen.

Dasselbe gilt auch von dem

M. anconaeus, der durcli eiue diinne Lage sehr schwacher

Muskelbundel dargestellt wird.

Die Innervation der beiden letztgenannten Muskein besorgen

Aeste des N. radialis. Derselbe gibt in seinem Verlauf im Sulc.

u. radialis den N. cutaneus antibrachii dorsalis ab.

M. pronator teres,

M. flexor carpi radialis,

M. flexor carpi ulnaris und

M. flexor digitorum sublimis stellen, wie beim

Menschen, am Ursprung, dem Epicondylus med. hum., eine ge-

meinsame Muskelmasse dar, die sich in verschiedener Hohe und

Tiefe in die einzelnen Muskein oder deren Telle sondert.

M. palmar is longus fehlt beiderseits.

Der Pronator teres hat auBer dem Caput humerale noch

ein Caput uluare, welches von der lateralen Seite des Proc. coron.

uln. entspringt. Zwischeu den beiden Kopfen verlauft der

N. medianus. Der Muskel inseriert sich an der lateralen Flache

des Radius in einer Ausdehnung von 9 cm distalwarts von dem
Ansatz des Supinator. Die Insertion erfolgt fleischig und greift

auf die volare Flache der aponeurotischen Membran des Flex,

carpi radialis uber.

Der Flexor carpi radialis empfangt accessorische Ur-

sprungsbundel von einer derben aponeurotischen Membran. Die-

selbe beginnt am medialen Rande der Insertion des Brachialis,

tritt am distalen Ende derselben mit einem sehnigen Bogen, unter

welchem der N. medianus verlauft, auf die volare Flache des

Radius, wo sie anfangs liings der Insertion des Supinator und

darauf am volaren Rande des Radius befestigt ist. Sie reicht bis

zu einem Punkt, der 7 cm vom distalen Ende des Knochens ent-

fernt ist. Die Insertion erfolgt wie beim Menschen.

M. flexor digitorum sublimis teilt sich unweit seines

Ursprunges in 2 hintereinander gelegene Schichten, von denen die

volare die Bauche fur den 4. und 5., die dorsale dagegen die fiir

den 3. und 2. Finger abgibt. Die dem 4. und 3, Finger zu-

kommenden Bauche empfangen accessorische Ursprunge von der
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beim Flex, carpi radialis beschriebenen apoueurotischen Membran

resp. sind an ihrem lateralen Rande mit derselben verwachsen.

Diese Verwachsung reicht beim Muskelbauch des 4. Fingers bis

zur Mitte des Radialansatzes der Membran, bei dem des 3. Fingers

bis zum distalen Ende derselben. Ein mehr oder weniger aus-

gedehnter Austausch von Muskelbiindeln findet statt zwischen

dem Flexor carpi radialis und dem dorsalwarts von ihm gelegenen

Bauch des 4. Fingers sowie zwischen dem letzteren und dem
dorsalwarts von ihm befindlichen Bauch des 3. Fingers, Der fiir

den 5. Finger bestimmte Muskelbauch verwachst an seinem me-

dialeu Rande mit der dorsalen Flache des Flex, carpi ulnaris.

Nur der schlanke Muskelbauch des 2. Fingers erlangt eine groJBe

Selbstandigkeit, indem er sich schon unweit des Ursprunges von

der medialen Partie der am Epicond. medial, humeri entspringenden

Muskelmasse sondert. Der weitere Verlauf der einzelnen Muskel-

bauche sowie die Beziehungen ihrer Endsehnen zu denen des

Flex, digit, prof, und die Insertionen sind die gleichen wie beim

Meuschen.

M. flexor carpi ulnaris zeigt dieselbe Anordnung wie

beim Menschen. Das Gleiche gilt von dem

M. flexor digitorum profundus. Nur ist zu erwahnen,

daC er auch einige Muskelbiindel von der oben beschriebenen, ihn

zum Teil deckenden aponeurotischen Membran erhalt, daB die fiir

den '2. und 5. Finger bestimmten Endsehnen schon proximalwarts

vom Lig. carpi transv. frei werden, wahrend die des 3. und 4

Fingers sich erst unter demselben entwickeln. Letztere sind noch

eine Strecke weit distalwarts durch eine derbe Membran mit-

einander verbunden.

M. flexor pollicis longus reprasentiert sich an der linken

Extremitat als ein platter schwacher Muskel. Er entspringt von

dem mittleren Drittel der Volarfiache des Radius und von der ihn

deckenden aponeurotischen Membran des Flex, carpi radialis.

Ulnarwarts hangt er durch Vermittelung weniger Muskelbiindel

mit dem Flex, digit, prof, zusammen. Bei dem Verlauf des Muskels

uber den Pronator quadratus wird die zarte Endsehne frei, welche

unter dem Lig. carpi transv. und darauf zwischen dem Caput,

obliq. des Adductor pollicis und dem Flex, pollic. brev. distal-

w'arts zieht. Die Sehne inseriert sich an der Basis der End-

phalange des Daumens.

An der rechten Extremitat ist ein Muskelbauch des Flex,

poll. long, nicht vorhanden, wohl aber eine zarte Endsehne. Die-
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selbe beginnt in der tiefen Fascie der Vola manus lateralwarts

von dem Ursprunge des Caput, obliq. Adduct. pollic. und hat

denselben Verlauf und die gleiche Insertion wie die Sehne des

linken Flex, pollic. long,

M. pronator quadratus verhalt sich wie der des Menschen.

Mit Ausnahme des Flex, carpi ulnaris und der fiir die 3 ulnaren

Finger bestimmten Bauche des Flex, digit, prof., an welche Zweige

des N. ulnaris treten, werden die iibrigen letztgenannten Beuger

und Pronatoren vom N. medianus versorgt. Das Verhalten der

Nn. ulnaris und medianus zeigt kein Abweichen von dem beira

Menschen.

M. brachioradialis, Sein Ursprung beginnt unmittelbar

an der Insertion des Deltoideus und erstreckt sich an der lateralen

Kante des Humerus 9^/2 cm weit bis zum Epicond. lateral hum.

Anfangs mit dem Brachialis verwachsen, wird er darauf durch den

dazwischen tretenden N. radialis von ihm getrennt. Der kraftige

platte Muskelbauch hat die gleiche Insertion wie beim Menschen.

M. extensor carpi radialis longus entspringt im An-

schluC an den Ursprung des Brachioradialis von der proximalen

Halfte des Epicondyl. lat. hum., der doppelt so starke

M. extensor carpi radialis brevis von der distalen

Halfte dieses Knochenvorsprunges. Der Verlauf und die Insertion

verhalten sich wie beim Menschen.

Die iibrigen Muskeln der Streckseite sind durch eine von breiten,

sehnigen, schrag von der Ulna zum Radius verlaufenden Faser-

zugen verstarkte Fascie in 2 hintereinander gelagerte Schichten,

eine oberflachliche und eine tiefe, getrennt. Die oberflachliche

Schicht besteht aus den nebeneinander liegenden Mm. extensor

digit, comm., extensor dig. quint, propr. und extens. carpi uln.

Diese haben eine gemeinsame breite, starke Ursprungssehne, die

von der dorsalen Umrandung des Epicond. lat, hum. und dem

proximalen Abschnitt der dorsalen Fliiche der Ulna — zwischen

der Insertion des Anconaeus und dem Ursprunge des Supinator —
ihren Anfang nimmt. Dicht unterhalb des letzteren geht sie in

den fleischigen Teil der Muskeln liber, und gleichzeitig sendet die

erwahnte derbe Fascie, welche bis hierher die Ursprungssehne von

dem Supinator geschieden hat, starke sehnige Blatter zwischen die

einzelnen Muskeln der oberflachlicheu Schicht. Diese Blatter

stehen mit der Fascia antibrachii in Verbindung, Sie dienen

ebenso wie die Fascia antibrachii und die tiefe derbe Fascie selbst

in ausgiebiger Weise als Ausgangspunkt von Verstarkungsbiindeln
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der Muskeln: die ersteren nur fur die oberflachliche, die letztere

auch fur die der tiefen Schicht. Die Blatter gehen distalwarts

in Strange iiber, die raehr oder weniger weit herabreichen. Am
weitesten erstreckt sich der zwischen dem Ext. dig. comm. und

dem Ext. dig. quint, propr. b^findliche Strang, welcher sich an der

dorsalen Flache des Capitul. ulnae festsetzt. Die distalen sehnigen

Verstarkungsbiindel der Fascie bilden ca. 5 cm proximalwarts von

den distalen Enden der Ulna und des Radius einen sehnigen

Bogen, unter welchem in der Mitte die Arteria interossea dorsal,

und der N. inteross. dorsal., auf der lateralen Seite der Extens.

poll. brev. und Abd. poll. long, und auf der medialen der Ext.

poll. long, und der Ext. indie, propr. zum Vorschein kommeo.

Diese Muskeln bilden mit dem Supinator die tiefe Schicht.

M. extensor digit, communis ist der am meisten radial-

warts gelegene Muskel der oberflachlichen Schicht. Von dem

Sehnenblatt, welches ihn vom Ext, carpi rad. long, trennt, em-

pfangt er Ursprungsbiindel nur in der proximalen Halfte des

Vorderarmes, von dem ihn vom Ext. dig. quint, propr. scheidenden

aber noch weiter distalwarts (bis 4 cm proximalwarts vom Carpal-

gelenk). Der distalwarts schmaler werdende Muskelbauch tritt

durch das 4. Each des Lig. carpi dors, und gibt beim Verlauf

durch dasselbe 4 Sehnen ab: 3 starke fiir den 2., 3. uud 4., eine

schwachere fiir den 5. Finger. Letztere ist noch eine kurze Strecke

distalwarts vom Lig. carpi dors, mit der Sehne des 4. Fingers ver-

bunden und treunt sich darauf von ihr; auf der Mitte der dorsalen

Flache des 4. Metacarpalknochens werden beide Sehnen abermals

durch einen sehnigen Strang vereinigt. Sonstige Juncturae tendin.

sind nicht vorhanden. Die Insertion erfolgt wie beim Menschen.

M. extensor digiti quinti proprius. Seine schmale

Endsehne wird erst beim Verlauf durch das 5. Each des Lig.

carpi dors, frei und inseriert sich wie beim Menschen.

M. extensor carpi ulnaris empfangt auCer den bereits

erwahnten Ursprungsbiindeln noch solche von dem dorsalen Rande

der Ulna bis zur Mitte derselben. Die starke Endsehne erscheint

schon im mittleren Drittel des Muskels an seiner dorsalen Flache,

wird aber erst kurz vor ihrem Eintritt in das 6. Each des Lig.

carpi dorsale frei. Die Insertion erfolgt an der Basis des Meta-

carpale V, und zwar an der medialen Halfte der dorsalen Flache

derselben.

M. supinator verhalt sich wie beim Menschen.

M. abductor poUicis longus. Sein Ursprung beginnt
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neben dem des Supinator und erstreckt sich iiber den vom letzteren

nicht eingenommeuen Rest des oberen Drittels der Ulna, den

proximalen Abschnitt der Membrana interossea und das mittlere

Drittel der dorsalen Flache des Radius. In der proximalen Halfte

empfangt er Verstiirkungsbundcl von,der oben beschriebenen tiefen

Fascie. In der distalen Halfte wird er von der Membr. iuteross.

durch den Ext. poll. brev. abgedrangt: die beiden Muskeln kommen
dabei hintereinander zu liegen und werden durch lockeres Binde-

gewebe geschieden. Die Endsehne erscheint in der Mitte der dor-

salen Flache des Muskels schon ziemlich weit proximalwarts und

bewirkt, dafi der Muskel sich als ein gefiederter darstellt. Auf

dem distalen Drittel des Radius wird sie frei, kreuzt auf dem-

selben die Endsehnen der Extens. carpi long, et brev. und des

Brachioradialis, welche zwischen ihr und dem Knochen verlaufen.

Mit der Endsehne des Ext. poll. brev. tritt sie durch das 1. Each

des Lig. carpi dors, und inseriert sich — an beiden Extremitaten

in gleicher Weise — an der dorsalen Flache des Os multangul. maj.

M. extensor pollicis brevis eutspringt von .der Mem-
brana interossea radial- und distalwarts von dem Ursprung des

vorhergehenden und empfangt ebenfalls Verstarkungsbiindel von

der mehrfach erwahnten Fascie. Seine Endsehne wird am proxi-

malen Rande des Lig. carpi dors, frei und inseriert sich an der

radialen Halfte der Basis des Metacarpale I. Ein schwaches

Biindel spaltet sich von der medialen Seite der Sehne gleich nach

ihrem Austritt aus dem 1. Fach des Lig. carpi dors, und geht zur

Dorsalaponeurose des Daumens.

M. extensor pollicis longus und

M. extensor indicis proprius haben im wesentlichen

denselben Ursprung und Verlauf und die gleiche Insertion wie

beim Menschen. Der erstere der beiden empfangt Ursprungs-

biindel von der oben erwahnten tiefen Fascie. Die Endsehne des

schwachen Ext. indie, propr. wird bereits vor dem Eintritt in das

4. Fach des Lig. carpi dors, frei, die des Ext. poll. long, aber

erst beim Verlauf durch das 3. Fach dieses Bandes. Die distalen

Enden der Ulna und des Radius bilden eine breite Furche, in

welcher, von dem Ext. digit, comm. bedeckt, der Extensor poll,

long, und medialwarts von ihm die Sehne des Ext. indie, propr.

verlaufen.

Die Innervation aller letztgenannten Streckmuskeln der vor-

deren Extremitat wird von Zweigen des N. radialis besorgt.

M. palmar is brevis ist an beiden vorderen Extremitaten
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in Form weniger schwacher Faserzuge nachzuweisen. Anordiiung

wie beim Menschen.

M. abductor pollicis brevis entspringt breit von der

proximalen Hitlfte des lateralen Abschnittes des Lig. carpi transv.

und setzt sich mit kurzer Sehne an den radialen Rand der Basis

der Grundphalanx des Daumens.

M. flexor pollicis brevis besitzt nur einen Kopf. Der-

selbe entspringt an der distalen Halfte des lateralen Abschnittes

des Lig. carpi transv. Der Muskel wird an seiner radialen Halfte

von dem viel starkeren Abduct, poll. brev. uberlagert: beide

Muskeln sind in ihrem ganzen Verlauf durch lockeres Bindegewebe

voneinander getrennt. Die kurze Endsehne setzt sich dicht neben

der Insertion des Abd, poll. brev. an der Volarflache der Basis

der Grundphalanx fest.

M. op p on ens pollicis ist von dem ulnarwarts ihm an-

liegenden Flex. poll. brev. nicht zu trennen. Im iibrigen verhalt

er sich wie beim Menschen.

M. adductor pollicis setzt sich aus 2 Kopfen zusammen:

a) Caput obliquum entspringt von der proximalen Halfte

der Volarflache der Basis des HI. und IV. Metacarpale.

b) Caput transversum entspringt von der distalen Halfte

der Volarflache der Basis des II. und III. Metacarpale und eiuem

Sehnenbogen, der sich zwischen diesen Knochen ausspanut.

Beide Kopfe verwachsen unweit ihrer distalen Enden und

iDserieren sich an der ulnaren Seite der Basis der Grundphalanx

des Daumens. Sesambeine sind an letzterer nicht vorhanden.

M. abductor digiti quinti ist relativ sehr kraftig und

entspringt disialwarts von der Insertion des Flex, carpi ulnar, von

der volaren und der ulnaren Flache des beim Gorilla langen Os

pisiforme. Insertion wie beim Menschen.

M. flexor digiti quinti liegt radial- und distalwarts von

dem vorhergehenden und entspringt wie beim Menschen. An der

linken Extremitat ist sein Ursprung mit dem des Opponens ver-

wachsen. Er inseriert sich mit seiner ulnaren Partie gemeinsam

mit dem Abduct, dig. quinti, mit seiner radialen aber an der

Volarflache der Basis der Grundphalanx des 5. Fingers. Der

Abductor und der Flexor bedecken den

M. opponens digiti quinti. Dieser Muskel ist relativ

sehr kraftig und verhalt sich wie beim Menschen.

Mm. lum brie ales gibt es 4. Der 1. und der 4. entspringen

von dem lateralen Rande der fiir den 2. resp. den 5. Finger be-
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stimmten Sehue des Flex, digit, prof. Die mittleren 2 nehmen

ihren Ursprung zweikopfig von den einander zugekehrteu Randern

der an den 2., 3. und 4. Finger sich inserierenden Sehnen; die

Ursprungsfasern des 3. Lumbricalis liegen zum Teil in der bei der

Beschreibung des Flex. dig. prof, ervviihnten, zwischen den mitt-

leren Sehnen desselben ausgespannten Membran. Insertion wie

beim Menschen.

Mm. interossei dorsales und

Mm. interossei volares verbalten sich betrefifs der An-

zahl und Anordnung wie beim Menschen. Die ersteren sind recht

kraftig und kommen teilweise auf der Volarflache zum Vorschem.

Mm. contrahentes sind niclit vorhanden.

Die Innervation des distalen Abschnittes der vorderen Ex-

tremitat erfolgt wie beim Menschen.

Die Interdigitalmembranen (Langer) sind verschieden

stark ausgebildet und reichen meist bis zur Grenze des proximalen

und mittleren Drittels der Grundphalanx der Finger. Sie sind

durch sehnige Faserzuge gebildet, die von den Dorsalaponeurosen

der benachbarten Finger ausgehen.

Muskeln der liinteren GliedmalSen.

M. iliopsoas setzt sich aus einem Lenden- und Darmbein-

teil zusammen

:

a) M. psoas entspringt von denselben Stellen wie beim

Menschen und empfangt aufierdem noch eine platte Ursprungs-

portion von dem medialen Eude des kaudaleu Randes der 13. Rippe

und von dem den Quadr. lumbor. bedeckenden ventralen Blatt der

Fasc. lumbo-dorsalis. In der Hohe des vorletzten Lendenwirbels

bildet sich an der ventralen Flache des Muskels eine breite derbe

Sehne, die am kranialen Raude des Kreuzbeins sich von dem

Muskelbauche trennt und in der Mitte der Linea terminalis sich

festsetzt. Von letzterer aus strahlen sehnige Faserzuge in die

Fascia obturatoria. Die Partie des Muskels, welche an diese

breite Sehne geht, stellt den M. psoas minor dar, die Hauptraasse

aber bildet den M. psoas major (Fig. 4).

b) M. iliacus ist schwach entwickelt und nimmt seinen

Ursprung von dem ganzen Umfang der Fossa iliaca mit Aus-

nahme des medialen kranialen Abschnittes derselbeu, auf welchen

die Insertion des Quadr. lumb. iibergreift (Fig. 4).

Der Psoas entwickelt auf der dorsalen Flache seines distalen

Abschnittes eine aufierst starke Sehne, an deren lateralen Rand
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sich der Iliacus ansetzt. Der auf diese Weise entstandene Ilio-

psoas empfaiigt nach seiiiem Austritt aus dem groCen Becken

accessorische Ursprunge von einem dorsalwiirts von ihm gelegenen

derben Fascienblatte (Fig. 6 und 7 S), das von der Fascia lata

aus sich zwischen Sartorius und Scansorius hineinschiebt und sich

am Darmbeinrande von der Spina il. ant. sup. bis zur Spina il.

ant. inf. festsetzt.

Insertion und Innervation wie beim Menschen.

M. glutaeus maximus (Fig, 6) entspringt in einem weitaus

groCeren ventralen Abschnitt aponeurotisch, in einem kleineren

dorsalen fleischig. Der aponeurotische Ursprung beginnt an der

Spina il. ant. sup., verlauft am Darmbeinkamrae bis zur Spina il.

post, sup., geht von hier auf einen sehnigen Strang iiber, der sich

in dem dorsalen Blatt der Fasc. lumbodors. zum Proc. spin, des

letzten Lendenwirbels ausspannt, und setzt sich an der Crista

sacral, med. bis zum SteiCbein fort. Der fleischige Ursprung

schlieCt sich unmittelbar an den aponeurotischen und erfolgt von

dem kranialeu Teil des SteiBbeins, dem Lig. sacrotuberos.. sowie

dem Tuber iscbiad. Der Uebergang des breiten aponeurotischen

Abschnittes des Muskels in den fleischigen erfolgt in einer kranial-

warts konvex bogenformigen Linie, die vom kranialen Ende des

Steilibeins lateralwarts bis zu einem Punkte verlauft, der 6 cm
kaudalwarts von der Stelle gelegen ist, wo am Darmbeinkamme

der Latiss. dorsi sich dem Obliq. abd. ext. nahert (Trigon. lumb.).

Die Fleischbiindel der aponeurotisch entspringenden Partie

des Muskels konvergieren distoventralwarts , wahrend die der

fleischigen Ursprungspartie sich in mehr oder weniger zueinander

parallelen, distoventralwarts schrag verlaufenden Ziigen den ersteren

anschlieCen. Die Insertion erfolgt, indem die proximalen Muskel-

biindel sich an die sehr derbe Fasc. lata, die distalen an die Lin.

asp. femor. ansetzen. An letzterer erreicht die Insertion, 7 cm
vom Epicond. femor. lat. entfernt, ihr distales Ende.

Der Muskel ist relativ schwach entwickelt. Ein derbes

Fascienblatt trennt ihn an der dorsalen Flache des Oberschenkels

von dem ihm auliegenden Caput long, des Biceps femor. Zwischen

diesem Fascienblatt und dem Glut. max. tritt der N. cutan. fem.

post, hervor. — Innervation: N. glut. inf.

M. tensor fasciae latae wird durch sehr schwache

Muskelbiindel vertreten, die sich an der Spina il. ant. sup.

zwischen den Blattern der Fasc. lata finden. — Innervation

:

N. glut. sup.
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M. glutaeus medius (Fig. 6) ist vollstandig von dem

aponeurotischen Teil des Glut. max. bedeckt. Er entspringt

fleischig von dem Darmbeinkamme, in dessen ganzer Ausdehnung

von der Spina il. ant. sup. bis zur Spina il. post. sup. und von

dem kranialen Abschnitt der auCeren Flilche der Darmbeinschaufel.

Von der Spina il. post. sup. geht der Ursprung auf den bei der

Beschreibung des Glut. max. erwiihnten sehnigen Strang der Fasc.

lumbodors. iiber und erstreckt sicli auf dem dorsalen Blatt der

letzteren bis zum SteiBbein. Schwache Ursprungsbiindel empfangt

der Muskel endlich noch von der ihn bedeckenden aponeurotischen

Partie des Glut. max. Ein kleiner ventraler Abschnitt des Muskels

bedeckt den Scansorius und ist durch Bindegewebe von ihm ge-

trennt. Auf der rechten Extremitat ist der dorsale Rand des

Muskels mit dem Piriformis verwachsen und zwar von der Stelle

an, an welcher derselbe aus dem kleinen Becken hinaustritt, bis

zur Insertion. Auf der linken Extremitat sind beide Muskeln

vollig getrennt.

Der Muskel erreicht in seinen distalen 2 Dritteln eine machtige

Entwickelung und ist hier IV2 cm und mehr dick. Seine Dicke

ubertrifft die des Glut. max. 6—8mal. Die Muskelbiindel kon-

vergieren zum Troch. maj. hin und inserieren sich an demselben

mit breiter starker Sehne. Sehnige Ziige reichen noch weit an

der lateralen Fliiche des Troch. maj. herab. — Innervation:

N. glut. sup.

M. scansorius (Fig. 6 u. 7) nimmt mit seinem ca. 6 cm
breiten Ursprung das ventrale Drittel des kranialen Abschnittes

der auCereu Darmbeinflache ein. Der Ursprung reicht nicht bis

zum Darmbeinkamme, da zwischen ihm und dem letzteren der

Glut. med. mit einem schmalen Ursprungsstreifen bis zur Spina

il. ant. sup. sich erstreckt. Die ventrale Partie des Muskels

empfangt Ursprungsbundel von dem bei der Beschreibung des

Iliopsoas erwahnten Fascienblatte, welches sich von der Fascia

lata zwischen den Scansorius und Sartorius hineinschiebt. Die

Muskelbiindel des Scansorius konvergieren distalwarts und bilden

einen zur Insertion hin schmaler und dicker werdenden Bauch.

Derselbe bedeckt anfangs den ventralen Abschnitt des Glut, minim,

und legt sich darauf mit seinem dorsalen liande an den ventralen

des letzteren so innig an, dafi die beiden Muskeln an der Insertion

eine zusammenhangende Masse bilden. Die dem Scansorius ange-

horigen Muskelbiindel setzen sich an dem Trochanter major und

in geringer Ausdehnung an der ventralen Flache des Femur fest.
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Der letztere Teil der Insertion wird von den Ursprungszacken des

Vastus later. umfaGt. — Innervation: N. glut. sup.

M. glutaeus minimus (Fig. 6 u. 7) ist relativ schwach

und entspringt von dem kaudalen Abschnitt der auCeren Darm-
beinflache. Der Ursprungsrand stellt eine leicht gezackte Linie

dar, die von der Grenze des kranialen und mittleren Drittels der

Incisura ischiad. major bogenformig mit kranialwarts gerichteter

Konvexitat zur Gegend der Spina il. ant. inf. zieht. Ueber seine

Beziehung zu dem Scansorius vergleiche die Beschreibung des

letzteren. Der Muskel inseriert sich an der medialen Flache des

Trochant. maj. — Innervation: N. glut. sup.

M. piriformis (Fig. 6). Ursprung, Verlauf und Insertion wie

beim Menschen. Er empfangt nach seinem Austritt durch das Foram.

ischiad. maj. schwache Ursprungsbiindel von dem dem Kreuzbein

angehorigen Teil der Umrandung dieser Oeifnung. Der Muskel liegt

auf der linken Extremitat dem dorsalen Rande des Glut. med. an,

ist aber auf der recliten mit demselben verwachsen. Auf der linken

Extremitat wird er von dem N. glut. inf. durchbohrt und in eine

grofiere kraniale und eine kleinere kaudale Partie geteilt.

M. obturator internus und die

Mm. gemelli superior et inferior haben den gleichen

Ursprung und Verlauf und dieselbe Insertion wie beim Menschen.

Der Gemellus sup. ist schwach, der Gemellus inf. dagegen sehr

stark und iiberlagert die Sehne des Obturat. int.

M. quadratus femoris ist relativ stark und verhalt sich

wie beim Menschen.

Die Innervation der letztgenannten 4 Muskeln erfolgt wie

beim Menschen.

M. sartorius (Fig. 7) entspringt von der Spina il. ant. sup.

und von der ventralen Flache des bei der Beschreibung des

Iliopsoas erwahnten Fascienblattes (S), von dessen dorsaler Flache

der Scansorius Ursprungsbundel erhiilt. Die Insertion des relativ

schwachen Muskels erfolgt in einem kleineren proximalen Ab-

schnitt sehnig, in einem groCeren distalen fleischig an der medialen

Flache der Tibia in einer Linie, die ziemlich genau in der Mitte

zwischen Crista ant. und Margo medialis verlauft. Das proximale

Ende des 3 cm langen Ansatzes ist 4 cm vom Condyl. medial,

tibiae entfernt. Das distale Ende der Insertion ist mit den

distalen Enden der Sehnen der dorsalwarts liegenden Mm. gracilis

und semitendinosus in kurzer Ausdehnung fest verwachsen. —
Innervation: N. femoralis.
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M. quadriceps femoris setzt sich aus 4 Kopfen zu-

sammen

:

a) M. rectus femoris ist sehr kraftig und hat nur einen

UrspruDg an der Spina il. ant. inf.

b)M. vastus lateralis (Fig. 7) entspringt wie beim

Menschen. Der Ursprung bildet am proximalen Ende 2 Zackeu:

eine laterale starke sehnige und eine mediale schwache fleischige.

Dieselben umfassen, wie erwahut, das distale Ende des Scansorius,

dessen Insertion, vora Vastus lateralis bedeckt, noch eine kurze

Strecke weit sich ausdehnt. Die Ursprungssehne des Vast, later,

verbreitert sich distalwarts und reicht an der ventralen Flache

des Muskels weit herab.

c) Vastus intermedius und

d) Vastus medialis entspriugen wie beim Menschen und

sind in ihrer ganzen Ausdehnung miteinander verwachsen.

Der Vastus intermedius wird in seiner lateralen Halfte von

dem Vastus lateralis und in seiner medialen von dem Rect. femor.

bedeckt. Schon in der proximalen Halfte ist er durch einzelne

Muskelbundel mit dem Vast, later, verbunden; weiter distalwarts

tritt eine vollstandige Verwachsung der beiden Kopfe ein. Im

distalen Drittel verwachsen Rect. femor. und Vast, later., indem

ersterer sich an den medialen Rand des letzteren legt. Die Ver-

wachsung des Rect. femor. mit dem Vast, iutermed. und dem

Vast, medial, erfolgt erst kurz vor der Insertion des Quadriceps

femor. Dieselbe findet in gleicher Weise wie beim Menschen statt.

— Innervation: N. femoralis.

Den proximalen Ursprungsrandern der fleischigen Zacke des

Vast, later., des Vast, intermed. und des Vast, medialis dicht an-

liegend, verlauft in distoventraler Richtung ein schlanker Muskel-

bauch, den ich als

M. iliotrochantericus (Fig. 7) anfiihre. Er entspringt

von dem kranialen Rande des Acetabulum und dem angrenzenden

Teil der auCeren Darmbeinflache und wird an seinem Ursprunge

von dem distalen Abschnitt des Scansorius bedeckt. Der Muskel

verlauft dorsalwarts von der Ursprungssehne des Rect. femor.,

welche ihn vom Iliopsoas trennt, iiber die Hiiftgelenkkapsel und

ist mit letzterer durch lockeres Biudegewebe verbunden. Das

distale Ende des Muskels wird breiter und dunner und setzt sich

dorsalwarts vom Iliopsoas an den Trochanter minor. Mit letzterem

Muskel ist er an der Insertion nicht verwachsen. — Innervation:

N. femoralis.
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M. articularis genu ist nicht vorhauden,

M. pectineus. Sein Ursprung am Pecten oss. pub. reicht

nicht bis zuiii Tuberc. pubic, sondern hort bereits in der Mitte

zwischen diesem und der Eminentia iliopectinea auf. Der platte,

2^/2 cm breite Muskel hat dieselbe Insertion wie beim Menschen.
— Innervation: N. femor.

M. adductor longus liegt medianwarts vom vorher-

gehenden, von welchem er durch einen anfangs schmalen, distal-

wiirts breiter M'erdenden (2^2 cm) Spalt getrennt ist. In dem-

selben kommt die ventrale Fliiche des dorsalwarts vom Pectin,

und Adduct. long, gelegenen Adductor brevis zum Vorschein. Er
entspringt vom Pecten oss. pub. in einer Ausdehnung von 2^/3 cm
lateralwarts vom Tuberc. pub. Er wird in seinem lateral- und

distalwarts gerichteten Verlauf breiter, so daC er an der Insertion

— Linea aspera femor. — eine Breite von 5 cm aufweist. Der

Ansatz erfolgt mit kurzer, sehr kriiftiger Sehne, deren distales

Ende 2 cm vom Epicondyl. femor. medial, entfernt ist. — Inner-

vation: N. obturator.

M. gracilis entspringt als relativ kraftiger, platter Muskel
— am Ursprung ist er 4 cm breit — von der aufieren Flache

des Schambeins; das schmale Ursprungsfeld zieht sich parallel

der Symph, oss. pub. vom Tuberc. bis zum Arcus pub. hinab. In

seinem proxiraalen Teil dem Adduct. long, eng anliegeud, entfernt

er sich im weiteren Verlauf von ihm und geht erst unweit seiner

Insertion in eine platte, 4^/2 cm breite Endsehne fiber. Der An-

satz erfolgt an der medialen Flache der Tibia dorsalwarts von der

Insertion des Sartorius ; er reicht proximalwarts nicht so weit wie

diese, erstreckt sich aber 3 cm weiter distal- und dorsalwarts.

Das distale Ende der Sehne strahlt (Fig. 8) gemeinsam mit dem
der Endsehne des Semitendinos. in den aponeurotischen Ursprungs-

teil des Soleus aus. — Innervation: N. obturator.

M. adductor brevis ist am Ursprung vom Pectineus,

Adduct. long, und Gracilis bedeckt und entspringt von der auCeren

Flache des oberen und uuteren Schambeinastes derart, dafi das

laterale Ende des Ursprunges noch eine Strecke weit unter den

Ursprung des Pectineus zu liegen kommt und das mediale Ende
bis zum Arcus pub. reicht. Unweit des Ursprunges teilt sich der

kraftige Muskel in 2 Partien, die im weiteren Verlauf sich in

geringem Grade voneinander entfernen; in der schmalen Liicke

zwischen denselben kommt der mittlere Abschnitt des Adduct. magn.

zum Vorschein. Der Faserverlauf laCt erkennen, dafi die proxi-

Bd. XLII. N. F. XXXV. 14
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male Partie ihren Ursprung von dem oberen, die distale von dem

unteren Schanabeinast nimnit. Die Insertion des Muskels erfolgt

kurzsehnig an der Lin. asp. femor. dorsalvvarts von dem Ansatz

der ihn bedeckenden Muskeln und reicht bis zum distalen Ende

des Ansatzes des Adduct. long. — Innervation: N. obturator.

M. adductor magnus laCt 3 Abschnitte erkennen:

a) entspringt kurzsehnig lateralwarts vom Ursprunge der

distalen Partie des Adductor brev. von der aufieren Flache des

unteren Schambeinastes ; er liegt dem Obturat. ext. auf und wird

zum Teil von dem Adduct. brev. bedeckt;

b) entspringt kurzsehnig von der auCeren Flache des unteren

Schambein- und des unteren Sitzbeinastes derart, dafi das kraniale

Ursprungsende das kaudale des Abschnittes a iiberlagert

;

c) entspringt kurzsehnig von der auCeren Flache des unteren

Sitzbeinastes und mit breiter Sehne vom Tub. ischiad. Das kraniale

Ursprungsende erstreckt sich ventralwarts von dem Ursprung des

Abschnittes b weit kranialwarts, so dafi letztere fast zur Halfte

von c iiberlagert wird. Das kaudale Ursprungsende bedeckt den

Quadratus fern oris.

Von diesen 3 platten Ursprungspartien ist die erste relativ

schwach, die beiden anderen aber kraftig entwickelt. Wjihrend

die Partien, wie erwahnt, an ihrem Ursprung sich gegenseitig

zum Teil bedecken, lagern sie sich im weiteren Verlauf neben-

einander und bilden eine Muskelplatte: die Anordnung der einzelnen

Partien kanu mithin als eine facherartige bezeichnet werden. Der

Ansatz des Muskels erfolgt kurzsehnig an der Linea asp. femor.

und reicht dorsalwarts von der Insertion des Pectineus bis zum

Troch. min., distalwarts aber bis auf die proximale Halfte des

Epicondyl. femor. medial.

Das distale Ende des mittleren Abschnittes ist mit dem
Adduct. brev., der dritte Abschnitt mit dem Adduct. long, in ge-

ringer Ausdehnung verwachsen. Zwischen dem mittleren und dem

dritten Abschnitt verbleibt nahe der Insertion ein Spalt, durch

den die GefaCe von der Streckseite auf die Beugeseite treten.

— Innervation : a und b — N. obturator., c — starker Ast des

N. tibialis.

M. obturator extern us ist kraftig und verhalt sich be-

ziiglich des Ursprunges und Verlaufes sowie der Insertion und

Innervation wie beim Menschen.

M. biceps femoris wird beim Gorilla durch 2 vollig ge-
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trennte Muskeln reprasentiert. Ein accessorischer Kopf ist nicht

vorhauden.

a) Caput longum (M. tuberotibialis) hangt am Ur-

sprunge — Tuber ischiad. — mit dem medianwarts von ihm

befindlicheu Semitendinosus zusammen. Es ist ein relativ schwacher,

spindelformiger Muskelbauch, der mit seinem distalen Drittel der

dorsalen Fliiche des Caput breve angelagert ist, aber nicht mit

deniselben verwachst (Fig. 8). Die breite Endsehne inseriert sich

an der ventralen Flache des Condyl. tibiae lateral, und strahlt

von hier mit starken Faserzugen in die Fascia cruris aus.

b) Caput breve (M. femorofibularis) entspringt an

der Lin. asp. femor. medianwarts von der Insertion des Glut. max.

Der Ursprung reicht proximalwarts bis zum Anfang der Insertion

des Glutaeus max. an der Lin. asp. femor. und wird von derselben

bedeckt. Distalwarts greift er auf das Sept. intermusc. femor.

laterals iiber. Das distale Ende des Ursprunges ist 2^/2 cm vom
Epicondyl. femor. later, entfernt. Der platte, sehr kraftige Muskel-

bauch hat eine Breite von 2^/2—3 cm und inseriert sich (Fig. 8)

fleischig am Kopfchen der Fibula und in einer Ausdehnung von

4^/2 cm an dem Sept. intermusc. fibiilare poster. — Innervation:

des Caput long. (M. tuberotibialis) — N. tibialis, des Caput breve

(M. femorofibularis) — N. peronaeus.

M. semitendinosus ist ein recht starker, 2—3 cm breiter

Muskel, welcher, wie beim Menschen, gemeinsam mit dem langen

Kopf des Biceps (Tuberotibial.) vom Tub. ischiad, entspringt.

Die kraftige Endsehne wird erst unweit der Insertion frei. Ihre

Breite, welche anfangs 1^/2 cm betragt, gewinnt rasch bedeutend

an Ausdehnung. Der Ansatz erfolgt 6 cm breit lateralwarts von

dem der Sehne des Gracilis und parallel mit dem der letzteren

und des Sartorius an der medialen Flache der Tibia. Proximal-

warts reicht er so weit wie der des Sartorius, distalwarts strahlt

die Endsehne wie die des Gracilis (Fig. 8) mit starken Faser-

zugen in den aponeurotischen Ursprungsteil des Soleus aus. —
Innervation: N. tibialis.

M. semimembranosus entspringt gemeinsam mit dem

distalen Abschnitt des Adduct. magn. Die 1 cm breite Ursprungs-

sehne ist mit der des letzteren distalwarts in einer Ausdehnung

von 6 cm verwachsen. Der Muskel ist schwach entwickelt und

zeigt im librigen dieselben Verhaltnisse wie beim Menschen. —
Innervation : N. tibialis.

M. tibialis anticus,
14*
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M. extensor digitorum longus und

M. extensor hallucis longus entspringen von denselben

Stellen wie beim Menschen und empfangen auCerdem noch Ur-

sprungsbiiudel von der sehnig verstarkten Fascie, welche sie von-

einander trennt.

Der sehr kraftige Tibial, ant. entwickelt seine Endsehne im

distalen Drittel des Unterschenkels. Dieselbe verlauft durch das

mediale Fach. des Lig. cruciat. und teilt sich dabei in 2 Strange.

Der starkere derselben inseriert sich verbreitert an der medialen

Flache des Os cuneif. I, der bedeutend schwachere an dem

medialen Rande des Os metatarsi I. Letzterer ist als sehniger

Faserzug von der Basis zum Kopfcheu dieses Knocbens zu ver-

folgen.

Die Endsehne des ebenfalls kraftigen Ext. digit, long, wird

im distalen Viertel des Unterschenkels an der medialen Seite des

Muskels sichtbar, geht durch das laterale Fach des Lig. cruciat.

und zerfallt dabei in 3 Portion en. Die am meisten medianwarts

gelegene derselben teilt sich bei ihrem Verlauf iiber das Os

metatars. Ill abermals und sendet die 2 dabei entstehenden Sehnen

zur Dorsalaponeurose der 2. und 3. Zehe. Die mittlere Portion

bildet die fiir die 4. Zehe bestinmite Sehne. Die laterale Portion

endlich ist die starkste von alien und teilt sich in 2 Sehnenbundel,

die distalwarts zwar stark divergieren, jedoch durch eine derbe,

rasch breiter werdende Membran verbunden sind. Das eine Bundel

geht zur Dorsalaponeurose der 5. Zehe, wahrend das andere an

der lateralen Seite der Basis des Os metatars. V und die Membran

an der lateralen Seite dieses Knocbens von der Basis bis zum

Kopfchen sich festsetzt (Sehne des Peronaeus tertius).

Die zarte Endsehne des relativ schwachen Ext. halluc. long,

entwickelt sich erst nach dem Durchtritt des Muskels durch das

mittlere Fach des Lig. cruciat. und geht in die Dorsalaponeurose

der groBen Zehe iiber.

Die Innervation der 3 letztgenannten Muskeln besorgt der

N. peronaeus profundus.

M. peronaeus tertius ist als Muskel nicht vorhanden;

siehe Endsehne des Ext. digit, long.

Das Lig. transversum cruris ist durch schwache Faser-

ziige im distalen Drittel der Fascia cruris angedeutet. Ebenfalls

schwach ist das Lig. cruc latum entwickelt, wahrend das Lig.

fundiforme durch kraftige Bandzuge gebildet wird.

M. peronaeus longus und
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M. peronaeus brcvis sind in den proximalen 2 Drittelu

des Uuterschenkels vollig miteinander verwachsen und erscheinen

erst im distalen Drittel als gesonderte Muskeln. Sie haben den-

selben Ursprung wie die des Menscheu und empfangen starke

Faserbundel von den Septa intermusc. fibul. ant. et post.

Die Endsehnen der beiden starken Muskeln werden bei ihrem

Verlauf unter dem starken Retinacul. peron. sup. frei, welches sie

in einem gemeinsamen Fach passieren. Gleich darauf kreuzt die

Sehue des Peron. brevis, welche sich bis hierlier hinter der Sehne

des Peron. long, befindet, die letztere und kommt vor dieselbe zu

liegen. In gesouderten Fachern zieheu die Sehnen unter dem
Retinacul. peron. inf. distalwilrts.

Die Sehne des Peron. long, hat denselben Verlauf und die

gleiche Insertion wie beim Meuschen. Die Sehne des Peron. brev.

spaltet sich kurz vor ihrem Ansatz in 2 Bundel, welche sich

nebeneinander an der Tuberos. oss. metatars. V festsetzen. Eiu

diinner Strang (Sehnenrudiment des Peron. parvus), der sich von

der Sehne abteilt und zur Strecksehne der 5. Zehe oder Dorsal-

flache des Os metatars. V zieht, ist nicht vorhanden.

Die Innervation der beiden Perouaei wird vom N. peron.

superfic. besorgt,

M. triceps surae (Fig. 8) wird von dem M. gastrocn. und

dem M. soleus gebildet:

a) M. gastrocnemius ist relativ schwach entwickelt und

verhalt sich bezuglich des Ursprunges und des Verlaufes wie beim

Menschen. Die beiden Kopfe des Muskels vereinigen sich an der

Grenze des proximalen und mittleren Drittels des Unterschenkels.

b) M. soleus ist relativ schwach entwickelt und erhalt die

Hauptmasse seiner Ursprungsbiindel von dem Capitulum fibulae, der

hinteren Flache des Wadenbeins, und dem Sept. intermusc. fibul.

post. Medianwarts greift der Ursprung auf einen starken Sehuen-

bogen fiber, der sich von der Fibula zur Tibia ausspannt und an

letzterer dicht neben der Insertion des Popliteus seine Befestiguug

findet. Jedoch nur die laterale Hiilfte des Sehnenbogens (Fig. 8)

entseudet schwache Fleischbiindel an den Muskel, wahrend die

mediale den proximalen Rand eiuer derben aponeurotischen

Membran darstellt, in welche der Muskel medianwarts iibergeht.

Diese Membran befestigt sich an der Linea poplitea und am
medialen Rande der Tibia bis zur Mitte derselben. Wie bereits

erwahnt, strahlen Faserziige der Endsehnen des Gracilis und des

Semitendin. in dieselbe aus.
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Der Gastrocnem. bildet bald nach der Vereinigung der beiden

Kopfe eine anfangs schmale, distalwiirts breiter werdende End-

sehne. Dieselbe greift zwar bis auf die ventrale Flache des

Muskels durch, wird jedoch nicht frei, so daC an beiden Seiten

schmale Fleischstreifen bis zur Insertion herabreichen. Aehnlich

verhalt sich auch der Soleus. Bei ihm dringt aber die Endsehne

nicht auf die ventrale Flache durch, und die bis zum Ansatz

herabreichenden Muskelstreifen sind auf beiden Seiten breiter.

Unweit der Insertion — Tuber calcanei — verwachsen die beiden

Muskeln. — Innervation: N. tibial.

M. plan tar is fehlt an beiden unteren Extremitaten.

M. popliteus (Fig. 8) ist kraftig entwickelt und verhalt

sich wie beim Menschen.

M. tibialis posterior,

M. flexor digitorum longus und

M. flexor hallucis longus sind kraftig entwickelt. Sie

haben denselben Ursprung wie beim Menschen und empfangen

auCerdem noch Fleischbiindel von dem in hohem Grade sehnig

verstarkten Fascienblatt, welches sie voneinander trennt. Der

Tibial, post, ist zwar der mittlere von ihnen, wird jedoch von den

beiden anderen vollig iiberlagert. Die Endsehnen bilden sich in

der Mitte der dorsalen Flachen, so da6 die Muskeln in einem

mehr oder weniger groCen Abschnitte gefiedert erscheinen. Bei

ihrem Verlauf hinter dem Malleol. medial, werden die Endsehnen

frei: die des Tibial, post, und des Flex. dig. long, ungefahr in

gleicher Hohe, die des Flex, halluc. long, etwas weiter distalwarts

an der Stelle, an welcher sie von dem sehr kraftigen Lig. laciniat.

bedeckt ist. Beim Verlauf hinter dem Malleol. medial, sind die

Endsehnen in gleicher Weise nebeneinander gelagert wie beim

Menschen.

Die Endsehne des Tibial, post, tritt auf die Plantarflache des

FuBes und iuseriert sich mit einem sehr starken Sehnenzipfel an

die Tuberosit. oss. navicul. und mit schwacheren Faserziigen an

das Os cuneiforme I, an die Scheide der Endsehne des Peron.

long, und das Os cuboid.

Die krliftige, 1 cm breite Endsehne des Flex, digit, long.

(Fig. 9) kreuzt auf der Plantarflache des Fufies die des Flex,

halluc. long, und kommt dabei unter dieselbe zu liegen. Gleich-

zeitig verwachst sie mit dem lateralen Endstrang der Sehue dieses

Muskels. Unmittelbar nach dieser Vereinigung teilt sie sich in

4 Sehnen, welche zu der 2.—5. Zehe ziehen. Dieselben durch-
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bohren in der Mitte der Grundphalangen die Sehnen des Flex,

digit, brev. uad inserieren sich an der Basis der Endphalangen.

Wahrend die Endsehne des Flex. dig. long, iiber den Calcaneus

verlauft, eutspringen an ihrer hinteren resp. (distalwarts) unteren

Flache (Fig. 9) anfangs schwache, bald darauf starker werdende

Muskelbiindel. Dieselben bilden an der Kreuzangsstelle der End-
sehnen des Flex. dig. long, und des Flex, halluc. long, einen

platten , 1 cm breiten Muskel , der die obere Partie des Flex,

dig. brevis (s. denselben) darstellt. Infolge des Ursprunges dieser

Partie verbleibt an der hinteren Flache der Endsehne des Flex,

digit, long, nur eine 1^/2—2 cm breite Flache, die von Muskel-

fasern vollig frei ist.

Die sehr starke, IV4 cm breite Endsehne des Flex, halluc.

long. (Fig 9) teilt sich an der Kreuzung mit der des Flex. dig.

long, in einen medialen und einen lateralen Strang. Ersterer zieht

zur Nagelphalanx der groCen Zehe; letzterer verwachst, wie bereits

erwahnt, mit der Endsehne des Flex, digit, long.

Die Innervation der 3 letztgenannten Muskeln besorgt der

N. tibial.

M. extensor hallucis brevis und

M. extensor digitorum brevis verhalten sich wie beim

Menschen. Am Ursprunge sind sie verwachsen.

M. abductor hallucis (Fig. 9) verhalt sich wie beim

Menschen.

M. flexor hallucis brevis (Fig. 9) entspringt mit kurzer,

kraftiger Sehne, deren Auslaufer mit solchen der Endsehne des

Tibial, post, in Verbindung treten. Der kurze, relativ starke

Muskel setzt sich an den lateralen Rand der Sehne des Abduct,

halluc. Ein zweiter Kopf des Muskels ist nicht vorhanden. —
Innervation: N. plantar, medial.

M. opponens hallucis ist nicht vorhanden.

M. adductor hallucis (Fig. 9) zeigt zwar schrage und

quere Faserziige, laBt sich jedoch nicht dementsprechend in

2 Kopfe trennen. Er entspringt von der Plantarflache der Basis

des 2. und 3. Os metatars. und von einem kraftigen Sehnen-

bogen, der sich von der Basis zum Kopfchen des 3. Os metatars.

ausspannt. Die Muskelbiindel konvergieren zur groCen Zehe und

inserieren sich kurzsehnig am lateralen Abschnitt der Basis der

Grundphalanx. — Innervation: Ram. profund. n. plant, lateral.

M. abductor dig. quinti (Fig. 9) entspringt wie beim

Menschen. Der relativ kraftige Muskel teilt sich bei dem Verlauf
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iiber das Os cuneif. Ill in 2 Bauche, von denen der laterale sich

fleischig an die Tuberosit. oss. metatarsal. V festsetzt und der

mediale in eiue Starke Sehne iibergeht. Dieselbe verwachst rait

dem Flex, digiti V brev. und inseriert sich an der Basis der

Grundphalanx der 5. Zehe.

M. flexor digiti quinti brevis (Fig. 9) und

M. opponens digiti quinti liegen nebeneinander median-

warts von dem Abd. digiti V und sind am Ursprunge, welcher der

gleiche ist wie beim Menschen, miteinander verwachsen. Die In-

sertion des Flex. dig. V brevis erfolgt gemeinsam mit dem Abd.

dig. V, die der Endsehne des 0pp. dig. V an der medialen Seite

der Basis der Grundphalanx der 5. Zehe.

Die Muskeln des Kleinzehenballens werden vora N. plant,

lateral, innerviert.

M. flexor digitorum brevis (Fig. 9) besteht aus einer

oberen und einer unteren Partie. Der Ursprung der ersteren

wurde bei der Beschreibung des Flex. dig. long, angegeben. Die

untere Partie entspringt fleischig von dem Proc. medial, tuber,

calcan. und von dem proximalen Abschnitt der sehr kraftigen

Aponeurosis plantaris. Sie ist etwas kraftiger als die obere

Partie und wird durch den N. plantaris lateralis in der proxi-

malen Halfte von der iiber ihr liegenden Endsehne des Flex,

halluc. long, und in der distalen von der oberen Partie getrennt.

Beide Partien spalten sich in der Mitte der Plantarflache in je

2 Bauche, deren je 2 Endsehnen die perforierten Sehneu fiir die

2.—5. Zehe darstellen : die 2 Sehnen der oberen Partie gehen

an die 4. und 5. Zehe, die 2 der unteren an die 2. und 3. Der

Ansatz erfolgt an der Basis der Mittelphalangen. — Innervation:

N. plant, medial.

M. quadratus plantae fehlt beiderseits.

Mm. lumbricales,
Mm. interossei dorsales und

Mm. interossei plantares verhalten sich im wesentlichen

wie beim Menschen.

Mm. contrahentes digitorum sind nicht vorhanden.

Interdigitalmembranen sind auch am FuC stark ent-

wickelt und reichen : zwischen der 2. und 3. Zehe bis zum distalen

Ende, zwischen der 3. und 4. und der 4. und 5. Zehe bis zur

Mitte der betretfenden Grundphalangen.
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Im Anschlufi au das Muskelsystem beschreibe ich den

Kehlsaek

des Gorilla, zumal er durch seine groBe Ausdehnung auf das Ver-

halteu der ihni benachbarten Muskeln des Halses und der Brust

nicbt ohne EinfluC gebliebeii ist. Er repriisentiert sich vor der

Praparation (Fig. 1) als eine gescbwulstartige Hervorragung, die

den medialen Teil des Halses (vom Zungenbeiu an kaudalwarts) und

der Brust (bis zur 2. Rippe) einnimmt. An letzterer Stelle dringt

er zwischen die Pars clavicul. und die Pars sternocost. des Pector.

maj. in die Tiefe, indem er dabei den kaudalen Abschnitt der

Pars stern, des Sternocleidom. und die mediale Halfte der Pars

clavic. des Pect. maj. bedeckt. Auf der derben, die ventrale

Wand des Kehlsackes iiberziehenden und von ihr nicht trennbaren

Fascie sind deutlicbe Faserziige des Platysraa zu erkennen. Die

Fascie setzt sich kranialwarts mit straffen Bindegewebsziigen an

den Korper des Zungenbeins und schliigt sich kaudalwarts zwischen

Pars clavic. und Pars sternocost. des Pector. maj. in die Tiefe,

Hier geht sie in die Fascie uber, welche den Pector. min. bedeckt.

Diese letztere ist auf der linken Seite durch sehnige Faserziige

verstarkt, die sich an den kranialen Abschnitt des medialen Randes

des Proc. corac. festsetzen. Auf der rechten Seite entbehrt die

Fascie dieser Verstiirkungen. Soweit sich an dem nicht auf-

gebliihten Kehlsaek erkennen laBt, reicht er auf der linken Brust-

halfte lateral warts bis zur Mitte eiuer Linie, welche die Spitze

des Proc. corac. mit dem Manubr. sterni verbindet, endet aber

auf der rechten ein wenig friiher. Der M. stylohyoid, setzt sich

nicht an den Stiel des Kehlsackes an, sondern hat, wie oben er-

wahnt, dieselbe Insertion wie beim Menschen.

Prapariert man den Kehlsaek in kaudokranialer Richtung vor-

sichtig von seiner Uuterlage ab (Fig. 2), so ergibt sich, daC er

1 cm von der Incis. thyreoid, (sup.) an dem linken kranialen Rande

des Schildknorpels seinen Anfang nimmt und, schrag medialwarts

verlaufeud, zwischen den Mm. sternohyoid, an die Oberflache tritt.

In seinem weiteren Verlauf nimmt er ziemlich genau die Mitte

des Halses ein und liegt den Mm. sternohyoid, und sternothyreoid.

auf. Anfangs ein 1—2 cm weites Rohr (in nicht aufgeblahtem

Zustande) darstellend, gewinnt der Kehlsaek rasch an Umfang und

erreicht auf der Brust eine betrachtliche Ausdehnung.

Unmittelbar an seinem Anfang entsendet der Kehlsaek eine

Ausbuchtung nach Unks (Recessus cervicalis sinister). Dieselbe
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reicht lateralwarts bis zu eiuer Linie, die den Angul. mandib. mit

der Art. sternoclavicul. verbiudet. Anfangs liegt sie zwischen der

linken Platte des Schildknorpels und dein linken M. thyreohyoid.,

spater bedeckt sie die groCeii Halsgefalie.

Ein gleicli groBer, dieselbe Lage einnehmender Recessus

cervic. dext. nimrat IV2 cm nach rechts von der Mittellinie am
kranialen Rande des Schildknorpels seinen Anfang, stebt jedoch,

soweit es sich auCerlich beurteilen laCt, mit dem Kehlsack in

keiner Verbindung. Der Zwiscbenraum zwischen dem letzteren

und diesem Recessus — 2^/2 cm breit — wird durch Fett, welches

sich in reicher Meuge auf der Membr. hyothyreoid. vorfiudet, eiu-

genommen.

Weitere Ausbuchtungen^) weist der Kehlsack sowohl kranial-

als auch kaudalwarts von der Clavicula auf; ich bezeichne sie als

Recessus supra- und infraclaviculares. Die ersteren erstrecken

sich, von dem kaudalen Abschnitt des Sternocleidom. bedeckt, die

letzteren zwischen Pector. maj. und Brust lateralwarts und haben

auf der linken Seite eine groBere Ausdehnung als auf der rechten

Seite.

Die Untersuchung des aufgeschnittenen Kehlkopfes laCt er-

kennen, daC der Kehlsack einer Ausstiilpung des linken Ventric.

laryng. seine Entstehung verdankt oder vielmehr einen ventral-

und kaudalwarts kolossal erweiterten linken Ventriculus laryngis

darstellt. Die von mir als Recessus cervic. dexter bezeichnete

Ausstiilpung erweist sich als der maCig erweiterte rechte Ventri-

culus laryng.: er steht mit dem Kehlsack in keiner Verbindung.

11.

Bei der Betrachtung der Riickenmuskeln des Gorilla fallt zu-

nachst die vom Menschen abweichende Beschalfenheit des Tra-

pezius auf: die vom Hinterhaupt und den Halswirbeln kommenden

Fleischbiindel — der cervikale Abschnitt — sind auffallend kiirzer

als beim Menschen. Dasselbe fanden Langer und R. Fick beim

Orang, Gratiolet und Alix beim Troglodytes aubryi. Ein

1) Der Kehlsack und seine Ausbuchtungen waren bei der

Praparation mehrfach beschadigt worden. Durch die entstandenen

Oeffnungen warden dieselben, soweit es sich bewerkstelligen liefi,

mit Watte gefiillt.
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Oleiches wird wohl auch fiir den Gorilla, welchen Duvernoy unter-

suclite, sowie fiir den Schimpanse Vroliks zutreffen, soweit man
auf den von diesen Autoren gelieferten Abbildungen erkenncn

kann. Mit Recht erklart Langer durch „diese Eigentiimlichkeit

des Trapezius die gerade bei den Authropoiden so auffilllige

Verkiirzung des Halses und des Nackens", den Hoehstand des

Schultergiirtels. Gleichzeitig mit der Kiirze des cervikalen Ab-

schnittes des Muskels ist bei unserem Gorilla auch eine starke

Entwickelung desselben verbunden : er ist 0,5 cm dick, ca. 2V2"
mal starker als der kaudale Abschnitt. Duvernoy fand den

Muskel beim Gorilla dunn, Bischoff dagegen kraftig. Gratiolet

und Alix heben hervor, daB der cervikale Abschnitt des Muskels

bei Troglod. aubryi besonders stark entwickelt war. R. Fick be-

zeichnet den ganzen Muskel als sehr kraftig und entschieden

fleischiger als beim Menschen. Auf Grund dieser Mitteilungen

diirfte man der Wahrheit nahekommen mit der Behauptung, dafi

der Trapezius der Anthropoiden in seinera cervikalen Abschnitt

im allgemeinen starker entwickelt und dabei ktirzer ist als beim

Menschen. Bei der Beurteilung der Wirkung muB in Betracht

gezogen werden, dafi ein Sehnenjoch dem Trapezius der Anthro-

poiden meist fehlt, sowie dafi infolge des schragen, fast steilen,

kaudomedialwiirts gerichteten Verlaufes der Spina scapulae sich

die dorsalen Bundel des Muskels bei den Anthropoiden durchweg

an den kranialen Rand der Schultergrate ansetzen.

Die Funktion des Trapezius wird bei den Anthropoiden in

wirksamer Weise durch die der kraftigen Rhomboidei unterstutzt.

Bei ihnen haben diese Muskeln vielfach einen krauialwarts aus-

gedehnteren Ursprungsbezirk als in der Norm beim Menschen.

Derselbe kann sich bei Troglodytes aubryi (Gratiolet und Alix)

und beim Orang (Bischoff, Hepburn) sogar auf das Hiuterhaupt

erstrecken. Eine derartige groCere Ausdehnung des IJrsprunges

wurde einerseits bei den niederen Atfen (Sirena, Champneys),

andererseits als seltene Varietat beim Menschen beobachtet

(Wood u. a.).

Ebenso wie der Trapezius ist auch der Levator scapulae auf-

fallend kurz und relativ kraftiger als beim Menschen. Da er bei

den Anthropoiden, soweit Angaben vorliegen, nur von den Quer-

fortsatzeu der 3—5 ersten HalswirbeP) entspringt, so trennt eine

1) Bei einem Orang fand Hepbubn, dafi der Muskel von den

4 ersten Halswirbeln und von der iiuGeren Flache des Proc. mastoid.
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mehr oder weniger groCe Liicke den Muskel vom Serratus an-

terior. Soweit ich weiC, beobachtete nur R. Fick bei einem der

von ihm untersuchten Orang ein Zusammeuhangen des letzteren

mit dem Levator scapulae. Bei seinem anderen Orang fand er

sie jedoch getrennt, obgleich die Urspruugszacken des Levator

scapulae bis zum 7. Halswirbel reichten. Sieht man von dieser

Angabe R. Ficks ab, so unterscbeidet sich das Verhalten des

Levator scapulae und des Serratus anterior bei den Anthropoiden

von dem bei den niederen Aifen dadurch, daC sie bei ersteren

getrennt sind, bei letzteren jedoch zusaramenhangen (Bischoff).

Als Ausnahme von dieser Regel ist die Beobachtung Sirenas zu

bezeichnen, der bei zweien der 3 von ihm untersuchten Vertreter

von Mycetes fuscus das Zusammenhangen der Muskeln vermiCte

(v. Serratus ant.).

Der Latissimus dorsi zeigt eine im Verhaltnis zu dem des

Menschen viel groBere Ausdehnung des Ursprunges an der Crista

iliaca. Bei unserem Gorilla endet derselbe erst Sy, cm eutfernt

von der Spina il. ant. sup. Beim Schimpanse beobachtete sowohl

Bischoff als auch Gratiolet und Alix, dafi der Ursprung sich

selbst Doch auf das Lig. inguinale ausdehnte. Eine Ausdehnung,

wie ich beim Gorilla, beobachtete R. Fick beim Orang, Maca-

LisTER (nur einmal) beim Menschen. Die Zahl der Rippen-

urspriinge des Muskels scheint bei den Anthropoiden meist etwas

grofier zu seiu als beim Menschen. Duvernoy berichtet zwar

nur von 2 Rippenursprungen bei seinem Gorilla, ich aber fand

beim Gorilla 5, Bischoff ebenfalls beim Gorilla 4, Gratiolet

und Alix bei Troglod. aubryi 5. Betreffs der Urspriinge an den

Dornfortsatzen variiert der Muskel bei den Anthropoiden ebenso

wie beim Menschen, jedoch in ausgedehnterem MaCe. Soweit mir

bekannt ist, sah nur Vrolik beim Schimpanse eine Verschmelzung

des Latissimus mit dem Trapezius. Einen vom kaudalen Winkel

der Scapula ausgehenden accessorischen Kopf hat keiner der

Autoren bei dem Latissimus der Anthropoiden gesehen. Ent-

sprechend der groCeren Ausdehnung des Ursprungsgebietes ge-

winnt der Muskel bei den Anthropoiden eine machtige Ent-

wickelung: R. Fick hat den Latissimus des Orang gewogen und

entsprang; bei einem Schimpanse sah Cha.mpxeys ihn nur von
den Querfortsatzen des 1. und 2. Halswirbels entspringen. Bei
einem Orang R. Ficks reichten die Urspruugszacken bis zum
7. Halswirbel.
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fand ihn lYgmal so schwer als den des Menschen. Die Insertion

des Muskels sowie die Beziehung seiner Endsehne zu der des

Teres major sind die gleichen wie beim Menschen ; nur Fick sah

den Ansatz ungewohnlich weit proximalwarts sich erstrecken. Der

Latissimus der niederen Affen verhalt sich betreifs des Ursprunges

und der Insertion wie der der Authropoiden.

Der Serratus post, inferior fehlt bei unserem sowie bei dem

von BiscHOFF untersuchten Gorilla, bei dem DuvERNorschen war

er jedoch vorhanden ^). Beim Schimpanse Vroliks war er ahn-

lich wie der des Menschen beschaffen, und beim Orang R. Ficks

war nur die letzte Zacke kraftig entwickelt. Bei Troglodyt. aubryi

fanden Gkatiolet und Aux den Muskel ziemlich stark: er in-

serierte sich an der 9.—13. Rippe. Dieselbe Insertion mit 5 Zacken

fand H. Virchow in einem Fall bei einer menschlichen Leiche,

die 13 Rippen aufwies. Eine viel groCere Ausdehuung des Muskels

fand SiRENA bei Mycetes fuscus: bei diesem Tier entspraug der

Muskel von den 6 letzten Brust- und den 2—3 ersten Lenden-

wirbeln und setzte sich an die 9 letzten Rippen. Betreifs weiterer

Mitteiluugen verweise ich auf die Monographic Maurers, in

"welcher die Mm. serrati post, in ausfuhrlicher Weise behandelt

w^erden. — Das Fehlen des Serratus post. inf. beim Gorilla be-

fremdete Bischoff nicht, da bei der groCen „Nahe der 13. Rippe

an dem Huftkamme kaum ein Spielraum fur die Abwartsbewegung

dieser unteren Rippen sich findet". Mit Riicksicht darauf, daB

ihn DuvERNOY beim Gorilla, Gratiolet und Alix beim Schimpanse

fanden, durfte die Erklarung Bischoffs in dieser Form nicht zu-

trejBfend sein.

Der Serratus post. sup. weicht in seinem Verhalten bei den

Authropoiden nicht von dem beim Menschen ab: er ist bald

stark, bald schwach entwickelt und kann auch fehlen (Orang).

Bei Mycetes war er durch eine maCig verdickte Aponeurose dar-

gestellt.

Die Anordnung des Splenius ist sowohl bei den niederen

Atfen und den Authropoiden als auch beim Menschen ira wesent-

lichen die gleiche: geringe Schwankungen in dem Ursprunge und

der Insertion kommen vor. Von dem Splenius, nameutlich dem

1) Die Angabe Bischoffs und Testuts, Duvernoy erwahne

nicht diesen Muskel, ist falsch: er fiihrt ihn auf p. 190 seiuer

Arbeit kurz an.
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Splenius capitis, unseres Gorilla bekam ich den Eindruck, daB er

relativ stiirker ist als der des Menschen. Darin stimme ich mit

BiscHOFF iiberein (Gorilla, Hylobates).

Werfen wir eiuen Blick zuriick auf die eben besprochenen

platten Riickenmuskeln, so mussen wir hervorheben, daC die fur

die Bewegung des Schulterblattes und der vorderen Extremitat

bestimmten Muskeln bei den Anthropoiden eine starkere Aus-

bildung als bei dera Menschen erfahren haben und dies auch in

dem ausgedehnteren Ursprungsgebiet zum Teil zum Ausdruck

gelangt. Fast das Gegenteil ist von den langen Ruckenmuskeln

unseres Gorilla zu sagen: nur der an das Hinterhaupt ziehende

Abschnitt derselben zeigt eine Starke, wie sie beim Menschen

beobachtet wird. Gratiolet und Alix berichten dasselbe von

Troglod. aubryi. In Aubetracht der Gestaltung des Kreuzbeins

und der Lendenwirbelsaule sowie des geringen Raumes zwischen

dem Hiiftbein und der letzten Rippe darf ich anuehmen, daC bei

den anderen Anthropoiden, von denen die Autoren keine Angaben

iiber die Starke der langen Riickenmuskeln machen, diese sich

ahnlich verhalten haben. Dieser Annahme steht zwar R. Fick

gegeniiber, der von den „tieferen Ruckenmuskeln" kurz sagt, sie

seien sehr kraftig entwickelt, doch glaube ich, daC es sich in

diesem Falle um eine individuelle Eigentiimlichkeit handelt. Letzt-

genannter Autor nennt die Anordnung dieser Muskeln bei der

Beschreibung des Muskelsystems seines Orang „uberraschend

menschlich". Ich muB gestehen, dafi diese Anordnung, welche in

der Tat nur in wenigeu Puukten bei den Anthropoiden und den

niederen Affen von der beim Menschen zu beobachtenden abweicht,

mich nicht uberrascht hat, wohl aber das Fehlen einer Angabe

bei den Autoren iiber die Starke des Sacrospinalis und speziell

seiner lumbalen und dorsalen Unterabteilungen. Nur Gratiolet

und Alix betonen, daC „rextr6mit6 inf6rieure du muscle, 6nornie

dans Tespece humaine, est ici r^duite a des proportions minimes

. . . Ce que nous disons de lui (Troglodytes) pent egalement s'appU-

quer aux Gorilles". Diesen Ausspruch kann ich auf Grund meiner

Untersuchungen vollstandig bestatigen.

Betrefifs des Longissimus capitis, den ich bei unserem Gorilla

von relativ gleicher Starke wie beim Menschen fand, gibt Bischoff

an, dafi er bei dem von ihm untersuchten Gorilla besonders kraftig

entwickelt war. Dafi dem so auch beim Gorilla Duvernots ge-

wesen sein muC, darauf deutet die Angabe „encore un moyen de

plus pour soutenir sa lourde tete suspendue a la colonne vert6brale".
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Ebenfalls stark eiitwickelt erwies sich der Semispinalis capitis.

Er ist bei den Anthropoiden und bei den niederen Affen (Mycetes)

bald geteilt in Complexus major und Biventer, bald ungeteilt, be-

sitzt eine Zwischensehne oder nicht: alles Dinge, wie sie in gleicher

Weise auch beim Menschen vorkommen.

Die kurzen Riicken- und Nackenmuskeln sind bei den Anthro-

poiden und den niederen Aflfen in gleicher Anordnung vorhandeu

wie beim Menschen. Bezuglich der Starke weichen die Augaben

von DuvERNOY von denen von Gratiolet und Alix ab: jener

fand den Obliquus superior beim Gorilla sehr stark, diese dagegen

ihn bei Troglod. aubryi schwach und den Obliq. inf. stark ent-

wickelt. SiRENA fand die kurzen Riickenmuskeln des Mycetes relativ

starker als die des Menschen.

Zu den Intertransversarii rechne ich den als Atlanto-

mastoideus beschriebeuen Muskel. Gratiolet und Alix gebea

an, daft bei Troglodytes aubryi der Rectus lateralis aus 2 Biindeln

besteht, welche beide an der Spitze des Querfortsatzes des Atlas

entspringen: das eine von ihnen setzt sich am Proc. jugul., das

andere am Proc. mastoid, fest. Das letztere Biindel ist als

Atlantomastoideus anzusehen. Diese Autoren sind, soweit mir

bekannt, die einzigen, welche von dem Vorkommen dieses Muskels

bei den Anthropoiden und den Affen im allgemeinen berichten.

Von anderen Wirbeltieren ist bekannt, daC der Rect. capit. later,

bei der Katze in der Nahe des Proc. styloid. (Testut) und bei

Vespertilio murinus (Maisonneuve) in der Regio mastoidea sich

festsetzt. Ungleich zahlreicher sind die Angaben von seinem

Vorkommen bei dem Menschen. Seit der Mitteilung J, B. Winslows,

der ihn als Rectus lateralis accessorius beschrieb und nach dem
der Muskel an der Spitze des Proc. transv. des Atlas entspringt

und sich hinter dem Proc. mastoid, anheftet, haben Bankart,

Pte-Smith und Phillips, Gruber und Knott iiber ihn Mitteilung

gemacht. Gruber fand ihn unter 50 Leichen 4mal beiderseitig,

7mal linksseitig. Die Abbildung, welche er von dem Atlanto-

mastoideus des Menschen liefert, stimmt im wesentlichen — der

Verlauf des Biventer maxill. inf. zwischen Rectus capitis later,

und Atlantomast. — mit der von mir gegebenen tibereia , ebenso

auch die Beschreibung Grubers mit der meinigen. Gruber fand,

daC der Muskel an seinem Urspruug bisweilen „Fleischbundel der

am Proc. transv. atlant. sich inserierenden oder von demselben

entspringenden Zacken der Cervikalmuskeln , namentlich des

M. transversal, cervic." aufnimmt, Aehnliches sah ich beim Gorilla:
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Sehnenziige des Splen. cervic. gingen auf den Muskel liber. In

Uebereinstimmung mit Gruber halte ich den Atlantomastoideus

fur einen uberzabligen Rectus capitis lateralis.

Die oberen Zungenbeinmuskeln sind an Zahl bei den Anthro-

poiden und den niederen Affen ebenso vorhanden wie beim

Menschen. In der Anordnung weicht nur der M. digastricus der

Afifen von dem normalen des Menschen ab und verlangt deshalb

eine kurze Berucksiclitigung. Er setzt sich auch bei ihnen aus

2 Bauclien zusammen; nur beim Orang besitzt er gewohnlich nur

einen Bauch, den hinteren (dorsalen), der sich an dem Winkel des

Unterkiefers festsetzt. Als uberaus seltene Anomalie ist ein giinz-

liches Oder teilvveises Fehlen des vorderen Bauches und der

Zwischensehne wohl auch beim Menschen (Platner, M. Whinnie,

Gruber) beobachtet worden, als normale Erscheinung wird das-

selbe aber bei den Carnivoren gefunden. Bei unserem Gorilla war

der Ursprung des dorsalen Bauches ausgedehnter als beim Menschen.

Die beiderseitigen Zwischensehnen vereinigten sich und bildeten

einen am Zungenbeinkorper befestigten Sehnenbogen, von dem

die verwachsenen ventralen (vorderen) Bauche in Gestalt einer

kraftigen Muskelplatte zum Unterkiefer ziehen. Eine ahnliche

breite Befestigung des ventralen Bauches am Zungenbeinkorper

beobachtete auch Duvernoy beim Gorilla. Dieser Autor bezeichnet

die ventralen Bauche als breit und platt, erwahnt jedoch nicht,

dafi sie verwachsen sind. Bischoff fand den Muskel beim Gorilla

gut entwickelt und im iibrigen bei ihm sowohl wie beim Hylobates

dieselbe Anordnung wie beim Menschen. Bei Troglod. aubryi

wurden die ventralen Bauche des Muskels durch direkt vom

Zungenbeinkorper ausgehende Biindel verstarkt. Fur den Schim-

pansen betont Vrolik, daB der ventrale Bauch starker sei als

beim Menschen. Die Anordnung der beiderseitigen Zwischensehnen,

wie sie unser Gorilla zeigte, kommt nach Cuvier, Vrolik und

Duvernoy bei Papio vor und wurde als seltene Anomalie auch

beim Menschen beobachtet (Haller, Soemmering, Macalister).

Eine starke Entwickelung und Verschmelzung der ventralen Bauche

sah Wilder bei einem Schimpanse; sie scheint bei den niederen

Aifen eine gewohnliche Erscheinung zu sein (Vrolik, Testut) und

kommt beim Menschen nur selten vor (Bankart, Pye-Smith und

Phillips). Auf Grund dieser Angaben kaun man sagen, daC bei

alien Anthropoiden (den Orang ausgenonmien) und den niederen

Affen der ventrale Bauch des Digastricus starker entwickelt ist

als beim Menschen und dadurch, sowie durch den haufigen breiten
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Zusammenhang mit dem Zungenbeinkorper eine groCere Kraftent-

faltung gevvinnt.

Unter den Halsmuskeln beansprucht unsere Aufmerksamkeit

zuiiiichst der von mir als Cleidoatlanticus aufgefuhrte Muskel. Ob-

gleich Vrolik und R. Fick ihn nicht erwahnen, so kann man
sagen, daB er bei alien Anthropoiden und niederen Aifen vorkommt
(CuviER, Meckel, Huxley, Bischoff, Wood, Testut u. a.). Der
Muskel gelit, wie Bischoff hervorhebt, bei alien Alien an den

Querfortsatz des Atlas und wechselt nur im Ursprung: bei den

Anthropoiden entspringt er am akromialen Ende der Clavicula, bei

den niederen Affen am Acromion oder auch an der Spina scapulae.

Aus diesem Grunde wurden verschiedene Namen gewahlt: Cuvier—
Cleido-cervicalis oder Acromio-trachealis, Tyson—Levator claviculae,

DuvERNOY—Clavio-trachelien, Bischoff—Omocervicalis, Testut—
C16ido-omo-transversaire. Die Angabe Bischoffs, daB der Omo-
cervicalis der Aflfen stets an den Querfortsatz des Atlas geht, ist

insofern nicht richtig, als seltene Abweichungen von dieser Kegel

beobachtet worden sind. So fand Vrolik (p. 25) beim Orang

eiuen Muskel, den er als die Clavicularportion des Sternocleidomast.

bezeichnet, ich aber auf Grund seiner Beschreibung fiir einen

Cleidocervicalis halten muB: da er sich an den Epistropheus an-

setzt, so war er nicht ein Cleidoatlanticus, sondern ein Cleido-

epistrophicus. Gleichzeitige Insertion am Atlas und ICpistropheus

sahen: M. Brown beim Schimpanse, Wood, Broca, Testut bei

den niederen Affen.

Beim Menschen sind derartig verlaufende Muskeln als seltene

Anomalien schon lange bekannt. So beschrieb z. B. im Jahre 1847

Gruber einen Muskel, den er als Varietat des Trapezius auffaBte

und der in der Tat ein richtiger Cleidoatlanticus ist. Oftenbar

hatte Bichoff von diesem Fall keine Kenntnis, als er behauptete,

daB der Muskel „bei dem Menschen sich nie auch nur als Varietat

fiudet". Betrachtet man ferner die erwahnten Varietaten der

Insertion hd den Anthropoiden und den niederen Affen, so werden

wir auch alle diejenigen Falle, in welchen beim Menschen Muskel-

biindel von der Clavicula zum Atlas und dem Epistropheus ziehen,

hierherzurechnen haben (Wood, M. Brown, Knott u. a.). Als

charakteristisch fiir den Omocervicalis muB nicht die Insertion

am Atlas, sondern im allgemeinen die cleidotransversale Richtung

bezeichnet werden. Dieser Charakterisieruug des Muskels ent-

spricht am besten der von Testut gewiihlte Name C16ido-omo-

transversaire. Auf Grund derselben gehoren jene beim Menschen
Bd. XLU. iN. F. XXXV. J5



226 Alfred Sommer,

beobachteten Muskelanomalien hierher, bei welchen der Ursprung

an der Clavicula, die Insertion aber nicht an dem Atlas und

Epistropheus, sondern an dem Querfortsatz eines weiter kaudal-

warts gelegenen Halswirbels erfolgte (Kelch, Theile, Macalister,

Wood, Brown, Testut u. a.). Freilich muC betont werden, dafi

der Muskel bei den Anthropoiden und den niederen Affen in der

Kegel sich am Querfortsatz des Atlas inseriert, dafi bei ihnen ein

gleichzeitiger Ansatz am Atlas und Epistropheus nur als mehr

Oder weniger seltene Varietat, eine Befestigung aber an eineni der

weiter kaudalwarts gelegenen Halswirbel bis jetzt iiberhaupt nicht

beobachtet worden ist.

Von den unteren Zungenbeinmuskeln lafit sich nichts Be-

sonderes sagen. Sie haben beim Gorilla, den ubrigen Anthropoiden

und den niederen Afifen dieselbe Anordnung wie beim Menschen.

Ebenso kommen die bei letzterem beobachteten Varietaten als

solche auch bei den ersteren vor, Wenn Krause aber schreibt,

dafi der M. omocleidohyoideus „bei Aifen konstant sein" soil, so

stimmt dieser Ausspruch nicht, soweit die mir bekannten Be-

obachtungen in Betracht kommen. Freilich sagt Richet, auf den

sich Krause bezieht, nicht, dafi er bei den Afifen konstant vor-

komme, sondern driickt sich in seiner kurzen Mitteilung iiber

„Anomalies musculaires" unbestimmt aus: „chez le singe il y a

un muscle analogue", Soweit ich weiC, geben nur Gratiolet und

Alix an, dafi bei Troglodytes aubryi sowohl ein Omohyoideus als

ein Cleidohyoideus vorhanden ist, die sich in der Hohe des 6. Hals-

wirbels vereinigen. Das Fehlen des Omohyoideus konstatierte

BiscHOFF bei seinem Oraug und hielt dies fiir eine individuelle

Abweichung, da er bei den auderen untersuchten Oraug vorhanden

war. Bei Mycetes fuscus (Sirena) und Myc. seniculus (Sandifort)

scheint aber das Fehlen konstant zu sein. Beim Menschen wurde

dasselbe tibrigens auch als seltene Anomalie beobachtet. — Neben

einem Sternothyreoideus sah Sirena bei Mycetes fuse, und Sandi-

fort bei Myc. senicul. einen Costothyreoideus, der von der

1. Rippe zum oberen Rande des Schildknorpels zog. Duyernoy

fand bei einem jungen Schimpanse keinen Sternothyreoideus, wohl

aber einen Costothyreoideus: der Muskel entsprang niit einem

groCeren Teil seiner Bundel von dem Kuorpel, mit einem kleinereu

von dem knochernen Abschnitt der 1. Rippe, Aehnliches wurde

in Form einer Verdoppelung des Sternothyreoideus auch beim

Menschen beobachtet (Cruveilhier). — SchlieCUch ist noch zu

erwahnen, dafi der Kehlsack sowohl auf die Form als auch auf
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den Verlauf und die Insertion der unteren Zungenbeinmuskeln —
dieselben werden lateralwiirts verschoben — EinfluC ausiibt.

Von den pravertebralen Halsrauskeln interessieren uns nur die

Scaleni. Betreffs ilirer Zugehorigkeit sagt Gegenbaur, daB sie

je uach ihren Ursprungen von den vorderen und hinteren Hockern

der Querfortsiitze der Halswirbel verschiedenen Systemen ange-

horen. „Der vordere schlieCt sich, wie auch der raittlere, dem
System der Intercostalmuskeln an, der hintere dagegen entspricht

den Levatores costarum." Dieser Einteilung entspricht auch der

Scalenus anterior der Anthropoiden und der niederen Afifen. Soweit

ich weiC, geben nur Gratiolet und Alix an, daB derselbe bei

Troglod. aubryi von den Tuberc. anter. et poster, der Proc.

transv. des 3.—6. Halswirbels entsprang. In der Tat handelte es

sich hier urn einen Scalenus anterior, da die Art. subclavia dorsal-

warts von ihm verlief.

Sehr grofi ist aber die Schwierigkeit bei der Zuteilung der

beiden anderen Scaleni oder der Frage, ob die Anthropoiden und

die niederen Aflfen einen Scalenus medius und einen posterior oder

nur einen derselben besitzen. Uebereinstimmeud geben alle Autoren

an, dafi bei ihnen auGer dem Seal. ant. nur noch ein Scalenus

vorkommt, der als Seal. post, aufgefiihrt und meist, soweit ich

die Angaben verstehe, mit dem Scalenus medius des Menschen

identifiziert wird. Bischoff sagt in seiner Hylobates - Arbeit

:

„Ein Scalenus tertius, fur den beim Menschen das Kennzeichen

gilt, daB er sich an die 2. Rippe festsetzt, fehlt bei alien

Anthropoiden und eigentlich auch den tibrigen Affen. Denn es

ist doch wohl nur eine Modifikation des Verhaltens des Scalenus

posterior, wenn derselbe bei den tibrigen Affen auBer an die

1. auch an die 2., 3., 4. und selbst 5. Rippe hinabsteigt und

darin eine auffallende Abweichung von der Anordnung beim

Menschen zeigt,"

Nach meiner Ansicht ist es zweckmaBiger, das von Bischoff

angezogene Kennzeichen aufzugeben, die Einteilung Gegenbaurs

streng durchzufuhren und auf die Insertion der einzelnen Scaleni

keine Riicksicht zu nehmen. Alsdann fallen alle Zweifel, MiBver-

standnisse sind vollig ausgeschlossen. Diejenigen Muskelbundel,

welche vom Tub. ant. der Halswirbel kommen, werden als Scalen.

anter., die vom Tub. post ausgehenden aber als Scalen. poster.

zusammengefaBt. Der erstere kann, je nachdem Telle desselben

ventral- oder dorsalwarts von der Art, subclav. und dem Plex.

brachial, verlaufen, in 2 Unterabteilungen gesondert werden: den

15*
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eigentlichen Scalen. anter. und den Scalen. med. DaB ubrigens

die Sonderung des Scalen. med. von dem Scalen. post, im ge-

gebenen Falle keiue leichte ist, geht aus folgenden Angaben

Gegenbaurs hervor: „M. scalenus posterior schlieCt sich hiuten

dicht an den Scalenus medius an, mit dem er zusammengehort.

. . . Haufig ist er rait dem Sc. medius innig verbunden, so daC

er nur kiinstlich davon zu trennen ist,"

Folgen wir der Einteilung Gegenbaurs, so erweist sich, daC

sowohl die Anthropoiden als audi die iibrigen Atfen eineu

Scalenus anterior (primus) und einen Scalenus posterior (tertius)

besitzen, daB aber ihnen ein Scalenus medius (secundus) fehlt.

Nur SiRENA beobachtete bei Mycctes fuse, einen bescheiden ent-

vvickelten Muskel von quadratischer Form und halt ihn mit

Recht fur einen Scalen. med.: er entsprang vom Tub. ant. des

Querfortsatzes des 6. und 7. Halswirbels und inserierte sich am
oberen Rande und der pleuralen Oberflache der 1. Rippe nach

riickwarts von dem Ansatz des Scalen. anter.; in dem drei-

eckigen Raume zwischen diesem Muskel und dem Scalen. anter.

traten die Art. subclav. und der Plex. brachial, hindurch. Bei

der Einteilung Gegenbaurs brauchen wir nicht zu der Annahme

BiscHOFFS unsere Zuflucht zu nehmen, daC bei den niederen

Afifen eine Modifikation der Insertion des Scalen. post, vorhandeu

ist, sondern miissen betrefifs der letzteren hervorheben, daB

zwischen dem Menschen und den Anthropoiden einerseits und

den niederen Afifen andererseits ein konstanter Unterschied vor-

handen ist: bei ersteren erfolgt der Ansatz an der 2. und auch

an der 3. Rippe, bei letzteren dagegen, soweit mir Angaben vor-

liegen, an der 1.— 5. (Sirena), 2.-5. (Bischoff) oder 3.-5,

(Champneys). Ferner miissen wir im Auge behalten, daB der

Scalen. poster, sowohl bei den Anthropoiden als auch bei den

iibrigen Afifen, eine wenngleich wechselnde, so doch stets groBere

Anzahl von Ursprungszacken aufweist als beim Menschen : er ent-

sprang bei unserem Gorilla von den 5 letzten Halswirbeln, bei

Troglod. aubryi (Gratiolet und Alix) vom 2.-5. Halswirbel und

bei Mycetes (Sirena) von alien Halswirbeln.

Bei der Betrachtung der Scaleni sei noch eines kleinen Muskel-

bundels gedacht, welchen Testut als scalene interm6diaire ou

petit scalene anfuhrt. Denselben saheu Gratiolet und Alix

sowohl bei Troglod. aubryi als auch beim Gorilla, Orang, Gibbon

und Papio: er entsprang vom Rippenfortsatz des 6. Halswirbels
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und zog schriig (lurch den zwisclien dem Scalen. ant. und dena

Scalen post, befindlichen Raum zur 1. Rippe. Dieser Raum wurde

durch ihn in 2 Abschuitte zerlegt, eineu ventralen und einen

dorsalen : durch ersteren verlief die Art. subclav., durch letzteren

der Plex. brachial. Testut beobachtete ihn bei Troglod. nig. Da
aber Duvernoy, Vrolik, Bischoff, R. Fick und ich ihn bei den

Anthropoiden nicht fanden, so fragt es sich doch, ob die Ansicht

Testuts, daC er sich bei alien Afien findet, derartig zu verstehen

ist, daC er bei ihnen in der Norm vorkommt. Als seltene Va-

rietat wurde er beim Menschen von Testut gefunden und als

„scalene interni6cliaire" beschriebeu.

Indem ich mich nun zu den Brustmuskeln wende, weise ich

zunachst darauf hin, dafi auch unser Gorilla keine Spur eines

M. sternalis (M. presternal Testut) zeigte. Dies ist insofern von

Bedeutung, als bisher dieser Muskel nur beim Menschen beobachtet

worden ist.

Von den Muskeln der Pectoralis - Gruppe interessieren uns

im hohen Grade die Pectorales major et minor. Der letztere, der

Pectoralis minor, zeigt nach Bischoff bei Cynocephalus und den

tibrigen (niederen) Aifen zwei ganz getrennte Portionen, von denen

die eine (kraniale) vom Rande des Brustbeins bis zum 6. Rippen-

knorpel und die andere (kaudale) von den Knorpeln der 8. und

9. Rippe entspringt und auch auf die Rectusscheide tibergreift.

Die Sehne der kranialen Portion setzt sich an die Spitze des

Proc. coracoid. und das Lig. coraco-acromiale ; die der kaudalen

steht in uumittelbarer Kontinuitat mit der Sehne der kranialen

Portion und geht an den Oberarmkopf und an die Scheide und

Sehne des Biceps. Aehnliches beobachtete Sirena bei Mycetes

fuse. Bei demselben entsprang der Pector. min. vom Sternum,

von den Knorpeln der 6 ersten Rippen und der kranialen Partie

der Rectusscheide ; eine Teilung in zwei Portionen trat erst in der

Nahe der Fossa infraclavic. ein. Die kraniale starkere, breitere

Sehne inserierte sich an die Crista tub. maj,, den Proc, coracoid.,

wo ihre Fasern sich mit dera Lig. coracoclavic. verbanden, und an

den unteren vorderen Rand der Extr. acrom. clavic. ; die kaudale

zarte Sehne hiugegen an die Crista tuberc. min. Duvernoy sah

bei Inuus zwar keine Zweiteilung des Muskels, aber eine groCe

Ausdehnung des Ursprunges langs der Medianlinie bis zum Proc.

xiphoid. Bei den Anthropoiden verhalt sich der Ursprung des

Pector. min. in der Mehrzahl der beobachteten Falle wie beim

Menschen.
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Der Urspruug des Pector. major, greift bei den niederen

Affen kaudalwiirts meist niclit auf die Rippenkuorpel und die

Rectusscheide iiber. Cynocephalus hat nach Bischoff eine Pars

clavic. und eine Pars sternal. ; Cercopithecus, Macacus und Pithecia

dagegen nur eine Pars sternal. ; bei alien 4 genannten Affen fehlte

eine Pars costal. Sirena fand bei Mycet. fuse, daC der Pector.

maj. dem des Menscben gleicht. Nach Duvernoy greift bei Inuus

der Ursprung des Pector. maj. auf die Rectusscheide iiber. — Bei

den Authropoiden ist eine Pars sternocostalis fast stets vorhanden,

haufig sehr gut entwickelt und greift bisweilen (nach Bischoff

bei Hylobates, nach Fick beim Orang — P. sterno-costo-ab-

dominalis) auch auf die Rectusscheide iiber.

Ueberblicken wir das soeben Mitgeteilte, so ist folgendes

hervorzuheben. Der Pectoralis major der Anthropoiden verhalt

sich fast stets wie der des Menschen, bei den niederen Aifen

besitzt er jedoch in der Mehrzahl der Falle nicht eine Pars costal.

Der Pector. min. zeigt in der Mehrzahl der Falle bei den niederen

Afifen zwei Portionen, von denen die kaudale von Rippenknorpelu

und der Rectusscheide entspringt; bei den Anthropoiden weist er

meist denselben Ursprung wie beim Menschen auf. Dieser auffallende

Unterschied in den Ursprungsverhiiltuissen der Pector. major et

minor bei den Anthropoiden und den niederen Afifen legt die Ver-

mutung nahe, dafi diejenigen Muskelpartien, welche dem Pector.

maj. der letzteren fehlen, in dem Pector. min. derselben vorhanden

sind, und daC das umgekehrte Verhaltnis bei den Anthropoiden

besteht. Mit anderen Worten konnen wir sagen, dafi der kaudale

Abschnitt des Pector. min., welcher bei den niederen Afifen fast

stets von dem kranialen getrennt ist, sich bei den Authropoiden

dem Pectoralis major angeschlossen hat und mit ihm vervvachseu

ist. Zu Gunsten einer derartigen Anschauung sprechen die nach-

stehend angefiihrten Beobachtungen.

Champneys fand bei Cynocephalus anubis, daC der Pector.

minor, nicht ein gesonderter Muskel war, sondern dafi er durch

die tiefe Portion des Pectoralis major reprilsentiert wurde. Seine

Insertion am Proc. coracoid. war schwach und dehnte sich auch

auf die auCere Kante der Bicepsrinne aus (Crista tuberc. maj.).

Pagenstecher sagt von Mandrilla leucoph.: „An den Ur-

spriingen tritt dieser Teil (der hintere, kaudale) des groBen Brust-

muskels in eine nahe Beziehung zum Pectoralis minor, dessen

Ursprtinge beim Menschen nur bis zur 4. Rippe, hier von der 2.
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bis zur 7. gehen und in deuen des Pector. maj., wo diese an den

Knorpeln der 8. und 9. Rippe liegen, ihre Fortsetzung zu haben

scheineu."

Puzzi (zitiert nach Testut) sah beim Gorilla einen Muskel,

der von der G. und 7. Rippe eutsprang und von dem Pectoralis

minor durch einen langeu Zwischenraum getrennt war. In letz-

terem lag eine Aussackuug des Kehlsackes.

DuvERNOY land bei seinem Gorilla eine Teilung des Pector.

min, in eine vordere (kraniale) und eine hintere (kaudale) Portion,

zwischen welchen eine Aussackung des Kehlsackes sich befand.

Die kraniale Portion entsprang facherformig mit 6 Zacken von

der 5. Rippe (nach der Abbilduug scheinen mehr Rippen an dem
Ursprung beteiligt gewesen zu sein) und inserierte sich mit breiter

starker Sehue am Proc. corac. Die kaudale Portion nahm ihren

Ursprung mit 2 Zacken von der 6. und 7. Rippe und heftete sich

gemeinsam mit der Sehue der kranialen Portion an den Proc.

coracoid. Die Insertion der kaudalen Portion weicht zwar von

der bei den uiederen AtJen beobachteten ab, trotzdem konnen wir

mit grofier Wahrscheinlichkeit beide als homolog bezeichneu. Dazu

haben wir um so mehr Berechtigung, als dieser Gorilla oflfenbar

keine Rippeuknorpelurspriinge des Pectoralis major besaC. Letzterer

reichte mit seinem Ursprung „jusqu'au niveau de la sixieme

c6te'\ Gleich darauf beschreibt Duvernoy aber den Ursprung

des Pect. maj. bei einem Schimpanse als „descendant de la partie

supeiieure du sternum . . . jusque sur le cartilage commun aux

dernieres cotes". Diesem Ursprung entsprechend berichtet Du-

vernoy beim Gorilla nichts von einem Umschlagen der kaudalen

Partie des Pector. maj., tut aber beim Schimpanse derselben Er-

wahnung: „son insertion a I'humerus a lieu comme chez I'homme,

en se coutournant un peu, de maniere que les faisceaux in-

ferieurs devieunent post6rieurs ou iuterieurs, tandis que les su-

perieurs restent ant^rieurs ou exterieurs".

R. FiCK beobachtete bei dem ersten der von ihm untersuchten

Orang, daB der kaudale Abscbnitt des Pectoralis major, die P.

sterno-costo-abdomin., vollkommen isoliert war im Ursprung und

Ansatz von den beiden anderen Portiouen.

Auf Grund der oben ausgefuhrten Anschauung konnen wir

auch die auf den proximalen Abscbnitt des Humerus und den

Proc. coracoid. ausgedehnte Befestigung der Endsehne des Pecto-

ralis major verstehen, wie sie bei den Anthropoiden und nicht
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selten auch beim Menschen beobachtet wircl. Bei dem ersten voit

R. FicK untersuchten Oraug zog die runde, vollkommen isolierte

Sehne der P. sterno-costo-abdominalis zum Tuberc. maj. burner.

Bei unserem Gorilla verlief die Endsehue iiber den Sulc. inter-

tuberc, verband sicli mit der niedialen Halfte der Ursprungssebue

des Caput breve bicip. uiid setzte sicb gemeinsam mit ihr am
Proc. corac. fest. Nach Gegenbaur begleiten beim Menscben

steil aufsteigende Zuge der Endsebne des Pector. maj. deu Sulc.

intertuberc. und gehen in die Kapsel des Schultergelenkes iiber.

Testut sab beim Menscben baufig, daG diejenigen Partien der

Endsebne, welcbe von der kaudalen Partie des Muskels ber-

kommen, das Tuberc. maj. burner, erreicben. Letztgenannter

Autor referiert nocb iiber eine ganze Reihe von Fallen , bei

welcben die Endsebne des Pector. major, sicb am proximalen

Abschnitt des Oberarmes befestigte. Alle diese Ausbreituugen der

Endsehue des Pectoral, maj. weisen darauf bin, dali der kaudale

Abschnitt des letzteren der kaudalen Portion des Pector. min.

der niederen Aft'en homolog ist: die gleichen Sehnenausbreitungen

werden bei beiden beobachtet.

Als seltene Anomalien sind schlieClicb auch beim Menschen

Muskeln gefunden worden, die ini Ursprung und in der Insertion

der kaudalen Portion des Pector. min. gleichen. Wood sah einen

iiberzahligen, 2 Zoll breiten Muskel, der mit 2 Zacken von der

6. Rippe und der Rectusscheide entsprang und mit einer sehnigen

Ausbreitung auf der Aponeurose des Coracobrachialis endete (M.

chondrocoracoid.). Pozzi und Perrin beschreiben ahnliche Falle

und belegen dieselben mit guten Abbildungen.

Die angefiihrten Beobachtungen diirften geniigen, um die

obige Anschauung zu rechtfertigen : die kaudale Portion des Pector.

min. ist bei den niederen Atfen meist getrennt von der kranialen,

bei den Anthropoiden und dem Menschen dagegen dem Pector.

maj. angeschlossen. Auf Grund dieser Anschauung erhalten wir

eine befriedigende vergleichend-anatomische Erklarung fiir das in

funktioneller Hiusicht wichtige dorsokranialwarts gerichtete Um-
schlagen der kaudalen Partie des Pectoralis major i).

1) Huntington hat die Verhaltnisse der Pectoralis - Gruppe
zum Gegenstande einer groCeren Abhandlung gemacht. Leider

konnte ich dieselbe erst einsehen, als nieine Arbeit bereits ab-

gescblossen war.
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Der Serratus anterior der Anthropoiden unterscheidet sich

durch die groCere Anzahl der Ursprungszacken nicht allein von

dem des Menschen, sondern audi von dem der niederen Atfen

:

beim Gorilla 10—12, beira Orang 12, bei Troglod. aubryi 13, beim

Menschen 9, bei Mycetes 9, bei Macacus 10. Bisghoff hebt

hervor, daC bei Cynocephalus, Macacus, Cercopithecus und Hapale

der Serrat. ant. und der Levat. scap. verbunden sind, „indem die

von den ersten Rippen eutspringenden Bundel unmittelbar niit

solchen von dem Querfortsatze des 7. und 6. etc. Halswirbels

ausgehenden zusammenhiingen". Gegen diese Angabe Bischoffs

kann ich nur die Sirenas setzen, der bei 2 Exemplaren der 3

von ihni untersuchteu Mycetes die beiden Muskeln durch eiue

kleine Schicht von Bindegewebe getrennt fand. Auch gegen die

Behauptung Bischoffs, daC „bei den 4 Anthropoiden es aber

nicht so ist", laCt sich nur eine Beobachtung anfuhren: R. Fick

konstatierte bei dem ersten der von ihm untersuchten Orang ein

Zusammenhangen der beiden Muskeln. Als sehr seltene Varietat

sah Henle den Levator scap. einmal „von samtlichen Halswirbeln

entspringen ; sein unterer Rand lehnte sich genau an den oberen

Rand des M. serrat. ant.".

Unter den Bauchmuskein lenkt der M. rectus abdominis in

besonderem Grade unsere Aufmerksamkeit auf sich. Bei den

Anthropoiden reicht der Ursprung desselben — und darin stimmen

alle Autoren iiberein — kranialwarts nicht iiber den Knorpel der

5. Rippe hiuaus: also Ursprungsverhaltnisse, wie sie in der Norm
beim Menschen sich vorfinden. Ganz anders ist es bei den

niederen Alien. Bei ihnen entspringt der Muskel (Bisghoff) mit

einer sehnigen Membran, die sich zwischen vorderer Brustwand

und den Mm. pectorales maj. et min. ausbreitet, vom ganzen

Rande des Sternum bis zur 1. Rippe. Die sich aus dieser Apo-

neurose entwickelnden Muskelfasern streichen iiber die Rippen-

knorpel hinweg, ohne sich anzusetzen. Die Aponeurose wird durch

einen eigenen Muskel gespannt, der von dem lateralen Teil der

1. Rippe entspringt und in kaudomedialer Richtung an dieselbe

herantritt. Der von Sirena untersuchte Mycetes weist insofern

einen Unterschied auf, als sein Ursprung 3 longitudinale Portionen

erkennen lieC: die mediale entspraug von dem 3.—6. Rippen-

knorpel und dem Proc. xiphoid., die mittlere als breites Band vom

untereu Rande der 1. und 2. Rippe und die laterale vom unteren

Rande der 4. Rippe. Die niederen Affcu weichen also im Ur-
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sprung des Rectus abdomin. gauz erheblich von den Anthropoiden

und dem Menscheu ab. Bei letzterem sahen aber eine gauze Reihe

von Forschern (Cruveilhier, Meckel, Beaunis und Bouchard,

Testut u. a.) einen kranialwarts bis zur 4., 3. und 2. Rippe

uud sogar bis zur Clavicula [Lenoir^)] vorgeschobenen Ursprung.

Gegenbaur sagt, dafi „die Andeutung eines hoheren Ursprunges

auch beim Menscheu zuweilen in gerade verlaufenden sehnigen

Zugen vorhanden ist, die auf den Rippenknorpeln liegen". Auf-

fallenderweise sind derartige Varietaten bei den Anthropoiden

bisher nie gefunden worden. Sollte dieser Mangel allein dadurch

sich erklaren, daC bisher verhaltuisiuaCig wenige Vertreter der-

selben untersucht worden sindV Angesichts der zahlreichen Va-

rietaten, welche bei andereu Muskeln der Anthropoiden beob-

achtet wurden, diirfte eine solche Erklaruug niit Vorsicht aufzu-

uehmen sein.

In jedem Fall sind wir berechtigt, in dieser Ausdehnung aes

Rect. abdom. iiber die vordere Thoraxwand das urspriingliche

Verbalten desselben zu erblicken ; doch durfen wir diese Ansicht

uicht durch die Behauptung (Gegenbaur) stutzen, dafi er in

solcheu Fallen eine grofiere Zahl von Inscript. tendin. besitzt.

Die von Testut aufgestellte Tabelle belehrt uns eines anderen.

Zu den von dieseni Autor augel'uhrten Zahlen I'iige ich hinzu, dafi,

wahrend der Rect. abdom. bei Mycetes 4 Inscript. tend. (Sirena)

besaC, er bei unserem Gorilla deren 7 aufwies. Mit Recht sagt

Testut von den Inscript. tendin., „dont le seul caractere est

rirr6gularit6".

Beziiglich der iibrigen Bauchmuskeln konnen wir uns kurz

fassen. Der Obliquus extern, der Anthropoiden weicht nur insofern

von dem des Menscheu ab, als seine Insertion nicht selten (Gorilla

nach BiscHOFF und mir, Orang nach Bischoff) infolge des aus-

gedehnten Ursprunges des Latiss. dorsi sich in nur geringer Breite

an der Crista iliaca ausetzeu kann, ja sogar (Troglod. aubryi nach

Gratiolet und Alix) die Insertion scheiubar vollstandig vou

derselbeu abgedraugt wird, indem der Latissim. dorsi mit eineni

Biindel medialwarts von der Spina il. ant, sup. sich an die Apo-

neurose des Obliq. abd. ext, ausetzt. Der Muskel ist bei alien

Anthropoiden kriiftig entwickelt. — Vom Quadrat, lumbor. sagt

Bischoff, daC er kurz ist und seinen Namen nicht verdient.

1) Bull, de la ISoc. anatom., Auuee 7 (1832); 2. ed., Paris

1846, p. 107.
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Dasselbe sah auch ich bei unserem Gorilla; bei ihm gewann er

eine etwas groliere Laiige dadurch, daC er in geringem Grade auf

die innere Fliiche der Darmbeinschaufel iibergreift. Sirena fand

bei 3 Exeinplareu von Mycetes fuse, dafi der Quadr. lunib. an

dem Lig. iliolumb. und der „aufieren" Halite der Crista iliaca ent-

sprang und sich an den Proc. transv. der ersten 4 Lendenwirbel,

den Korpern der letzteu Brustwirbel und der pleuralen Flilche der

letzten 2—3 Rippen inserierte. Diese Angabe ist beachtenswert, da

eine solche Ausdebnung des Quadr. lumb., soweit icb weiB, bei

den Anthropoiden nie, wohl aber (bis zum Korper des 12. Brust-

wirbels nach Krause) beiin Menschen beobachtet wurde und kon-

stant bei anderen Siiugern (bis auf die letzten Brustwirbel beim

Kanincheu, nacb \V. Krause) vorkommen soil.

Von den Muskeln der vorderen GliedmaCen betrachten wir

zunachst den M. deltoideus. Er zeigt sowohl bei den Anthropoiden

als auch bei den niederen Alien im weseutlichen dieselbe Au-

ordnung wie beim Menschen. Wahrend bei letzterem aber der

Brachialis mit seinen Ursprungszacken die Insertion des Deltoideus

uiufafit, ist letztere beim Gorilla (Duvernoy, Sommer) breiter. Sie

reicht bei unserem Gorilla von der Insertion des Pector. maj. bis

zum lateralen Kopf des Triceps. Ferner ist eine scharfe Abgrenzung

zwischen Deltoideus und Brachialis beim Gorilla nicht vorhandeu,

da fleischig-sehnige Ztige aus dem einen Muskel in den anderen

iibertreten (Duvernoy, Sommer). Die Angabe Vroliks, daC der

Deltoid, beim Schimpanse, Gibbon und Orang schwacher entwickelt

sei als beim Menschen und dafi iufolgedessen die Schulter eine

geringere Rundung besitze, stimmt nicht mit den Beobachtungen

der anderen Autoren. Betrelfs des Orang widersprechen ihr die

Gewichtsaugaben von Langer und R. Fick. Nach dem ersteren

Forscher war das Gewicht des Deltoideus bei einem vierjahrigen

Orang 26,0 bei einem vierjahrigen Madchen 21,8 ; nach R. Fick

sind die betreflenden Zahlen 345 fiir den erwachsenen Orang,

304,6 fiir den erwachsenen Menschen (Weber). Mit diesen Be-

fuuden harmonieren die Angaben von Duvernoy und mir, dafi der

Muskel sehr kriiftig ist. Bei Macacus fand Vrolik, dafi der

Muskel nur von der Clavicula und von der Spina scap. entspringt

und zwischen diesen beiden Ursprungsportionen eine Liicke vor-

handen ist, in welcher die Insertion des Supraspinatus sichtbar

wird. Bei Mycetes, Macacus und Mandrilla wurde derartiges von

Sirena, Duvernoy resp. Pagenstecher nicht beobachtet. Mithiu

konnte das von Vrolik beobachtete Fehlen der P. acromial, bei
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Macacus als Varietat angesehen werden. Diese Beobachtung ist

aber bemerkenswert, da auCerst selten auch beim Menschen ein

Feblen oder eine mangelhafte Eutwickelung der P. acrom, des

Deltoid, und eine Entstehung von Liicken in demselben (Macalister,

Geuber) vorkommt.

Die Mm. supraspiuatus und infraspinatus zeigen bei den

Anthropoiden andere Grofienverbaltnisse als beim Mensclien, well

infolge der sehr schrag kaudalwarts verlaufenden Spina scap. die

Raumverhaltnisse der Fossae supra- und infraspinata andere sind.

Beide Muskeln sind kraftig entwickelt.

Der Teres major der Anthropoiden wird fast von alien Autoren,

die davon Mitteilung machen, als starker Muskel bezeichnet; nur

Macalister nennt ihn beim Gorilla mafiig. Diese letzte Augabe

dtirfte jedoch als individuelle Abweichuug anzusehen sein, da ihr

die Befunde von Duveknoy, Bischoff und mir gegeniiberstehen.

Die Starke Eutwickelung des Muskels kommt beim Gorilla durch.

die grofiere Ausdehnung des Ursprungsgebietes zura Ausdruck:

der ganze axillare Rand der Scapula (Duvernot, Sommer).

Der Biceps zeigt bei den Anthropoiden und den niederen

Affen beziiglich des Ursprunges und des Ansatzes dieselben Ver-

haltnisse wie beim Menschen. Nur beim Gibbon scheint das Cap.

breve konstant nicht vom Proc. corac. zu entspringen, sondern

nimmt seinen Anfang vom Tuberc. min. (Bischoff), von der Sehne

des Pect. maj. (Huxley) resp. von dem proximalen Abschnitt der

Rander des Sulc. iutertuberc. (Hepburn). Beim Gibbon fand

Bischoff ubrigens auf der rechten Extremitat ein schwaches

Muskelbiindel, das vom Proc. corac. entsprang und dessen diinne

Sehne sich mit der des Cap. breve bicipit. vereinigte. Gratiolet

und Alix heben als bemerkenswert hervor, dafi der Biceps sowohV

bei Troglod. aubryi als auch beim Gorilla mit seinem Muskelbauch

bis zur Ellenbogenbeuge reicht, dafi infolgedessen eine starke

Kontraktion des Muskels sich nicht an der Obertiache des Armes

bemerkbar macht: „Sur ce point, comme sur beaucoup d'autres

la forme du singe ditfere de celle de I'homme en ce qu'elle est

moins parlante et n'exprime que tres incompletement les modifi-

cations qu'6prouvent les parties profondes." Fiir unseren Gorilla

kann ich die obige Angabe bestatigen : die Endsehne des Muskels

entwickelt sich am oberen Rande der Fossa cubit. Leider machen

die ubrigen Autoren keine diesbeziiglichen Mitteilungen. Ebenso

fehlen vielfach Angaben uber den Lacertus fibrosus. Duvernoy
erwahnt ihn gar nicht vom Gorilla, was um so mehr auffallt, als



Das Muskelsystem des Gorilla. 237

er vom Schimpanse ein Muskelbiindel beschreibt, das sich vora

Biceps absondert und in die Vorderarmfascie iibergeht. Dasselbe

stellt augenscheinlich den Lac. fibros. dar. Ein solches Muskel-

liiindel wurde auch von mir beim Gorilla beobachtet. Von den

iibrigen Autoren sagt nur R. Fick, daC der Lac. fibros. beim

Orang fehlt. Dieser Autor machte bei demselben Tier die Be-

obachtung, dafi die Endsehne ein sagittales Blatt darstellt. Das-

selbe sah auch ich beim Gorilla. In Anbetracht dessen, daB

DuvERNOY fiir die Endsehne des Biceps eine Breite von 3,2 cm
angibt, welche mit der von R. Fick beim Orang (3 cm) und von

mir beim Gorilla (3 cm) gefundenen iibereinstimmt , diirfte zu

folgern sein, dafi die breite Endsehne auch beim Gorilla Duvernoys
eine sagittale Stellung hatte.

Vom Coracobrachialis sagt Cuvier (T. I, p. 275): „Les singes

ont le coraco-brachial divis6 en deux portions, dont I'inf^rieure

regne tout le long de la face post^rieure et interne de Thum^rus."

Die neueren Untersuchungen haben aber nach Bischoff ergeben,

daC von den niederen AHen nur Hapale, Ateles, Macacus und

Cercopithecus eine zweite Portion besitzen. Ferner sah sie

Champneys bei Cynoceph. anubis. Bei Pithecia (Bischoff),

Mycetes (Sirena) und Mandrilla leucoph. (Pagenstecher) iehlt

sie aber. Auch Duvernoy bemerkte bei Macacus keine Abweichung

im Verhalten des Coracobrach. gegenuber dem des Meuschen.

Church fand die zweite Portion bei einem Orang, doch Duvernoy
und Bischoff sahen sie beim Orang nicht, so daB man den Befund

von Church als exzeptionell ansehen kann. Sonst ist sie nur

uoch von Macalister und Testut beim Schimpanse gesehen

worden. Was die von letzterem und Bischoff zitierte Angabe

Vroliks anbetriiit, so bin ich im Zweifel, ob dieselbe auf eine

zweite Portion des Coracobrachialis zu beziehen ist, da der Text

Vroliks nicht mit seiner Beschreibung der Abbildung iiberein-

stimmt. P. 19 sagt er: „Au-devant de lui (I'humerus) passe un

faisceau musculaire tres-mince, qui part du bord interne du coraco-

l)rachial, et va se confondre avec la portion interne du triceps."

P. 49 schreibt er aber unter Planche IV e, e: „Faisceau muscu-

laire qui part du biceps, pour s'ins6rer au faisceau interne du

triceps." Wie man diesen Widerspruch auch losen mag, so

diirfte doch der Ausspruch Alixs Berechtigung haben, daC der

Coracobrachialis „ne presente chez les Anthropoides qu'une portion,

comrae chez I'homme". Nur miiCte man hinzufiigen, dafi das Vor-

kommen einer zweiten Portion („court coraco-brachial") einmal
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beim Orang und zweimal beim Schimpanse beobachtet wurde.

Weitere UntersuchuDgen wiirden festzustellen haben, ob diese zweite

Portion bei letzterem konstant vorkommt oder nur als Varietiit

wie beim Orang. AUe diese Beobachtungen gewinnen insoferu an

Interesse, als Cruveilhier, Gruber, Henle, Wood, Testut u. a.

eine zweite Portion auch beim Menschen gesehen haben.

Der Brachialis war bei dera von Duvernoy untersuchten

Gorilla in der lateralen Partie starker ausgebildet als in der

medialen. Dasselbe beobachtete Vrolik beim Schimpanse, Pagen-

STECHER bei Mandrilla und kommt nach Testut als Varietat

auch beim Menschen vor.

Als Latissimo-condyloideus wird von den deutscheu Forschern

ein Muskel aufgefiihrt, der von der Latissimus-Sehne ausgeht und

sich am Epicondylus med. humeri resp. proximal- oder distalwarts

von demselben festsetzt. Die anderen Forscher (Duvernoy,

Huxley u. a.) bezeichnen ihn als Dorso-epitrochlearis. Gratiolet

und Alix beschreibeu ihn zusammen mit dem Latissimus dorsi

und nennen ihn „muscle accessoire" desselben. Uebereinstimmend

berichten alle Autoren, dafi er bei alien Anthropoiden und bei

alien niedereu Afifen vorkommt^). Wenn aber Bischoff meint,

daC dieser Muskel „bekanntlich dem Menschen ganz und gar"

fehlt, und sich Gratiolet und Alix in ahnlicher Weise

auCern, so entsprechen diese Ausspriiche nicht mehr den Tat-

sachen. Als sehr seltene Anomalie ist der Muskel auch beim

Menschen beobachtet worden. Ich erwahne hier die beiden Falle

Testuts, von denen namentlich der eine entsprechend der An-

ordnung einen wohlausgebildeten Latissimo-condyloideus (dorso-

6pitrochl6en) betrifft. Ebenso ist eine Beobachtung Woods (1864)

hierherzurechnen. — Die Innervation — N. radialis — stellt den

Muskel in eine Reihe mit dem Triceps brachii, zu dessen Sehne

seine Insertion nicht selten in direkte Beziehungen tritt. Cuvier

fuhrte ihn ubrigens als vierte Portion des Triceps der Afifen auf,

1) Bischoff schreibt (1880). daC „Broca mit Unrecht bei dem
Schimpanse und Gorilla" das Vorkommen des Latissimo-condyl.

bestreitet, und fiihrt als Belegstelle p. 313 der BuocAschen Arbeit

an. Auf derselben spricbt aber Broca vom Acromio-trachelien

(Cleidoatlanticus, Omocervicalis) und sagt, dafi dieser Muskel beim
Schimpanse und Gorilla fehle, wie es auch Bischoff auf p. 8

seiner Arbeit mitteilt. Von dem Latissimo-condyl. spricbt Broca
auf p. 318, nennt ihn I'accessoire du long dorsal und erwahnt, da6

er bei alien Anthropoiden und bei alien Affen vorkommt.
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unrt R. FicK sagt, daU der Muskel der Insertion wegen bei dera

von ihni untersuchten Orang den Namen eines Latiss.-tricipit.

verdiene. Betretfs der Funktion des Muskels aufiern sich Vrolik,

DuvERNOY, Gratiolet und Alix und Sirena: sie halten dieselbe

fiir wichtig beim Klettern. Zu weit geht, raeiner Ansicht nach,

Pagenstecher, der behauptet, daC durch den Latiss.-condyl, die

Befestigung des Latiss. dorsi an der Crista tub. min. „eine mehr
nebensachliche Bedeutung, den Charakter einer unterstiitzenden

Anheftung auf halbem Wege erhalte".

Betreti's des Triceps brachii tallt der weit ausgedehnte Ur-

sprung des Caput long, bei unsereiii Gorilla und bei Troglod.

aubryi auf: bei ersterem fand ich ihn 5^/3 cm lang von der Cavit.

glenoid.; fur letzteren geben Gratiolet und Alix an, daC der

lange Kopf mit sehr kurzeo aponeurotischen Fasern am ganzen

axillaren Rande der Scapula entsprang. Aehnliches berichtet

Sirena von Mycetes. Fiir die anderen Anthropoiden und niederen

Afl'en fehlen leider die betretfenden Angaben oder sind nicht prazis.

Nur Hepburn, der alle 4 Anthropoiden untersuchte, sagt, daC

der lange Kopf einen ausgedehntereu Ursprung als gewohnlich

beim Menschen zeigt. Von letzterem gibt Testut an, dafi er

bei einer stark muskulosen Leiche einen 4 cm ausgedehnten Ur-

sprung des Cap. long, tricipit. gesehen habe.

Von den Muskeln der oberflachlichen Schicht des Vorderarmes

ist zu erwahnen, daC der Flex, carpi radial, unseres Gorilla Ur-

sprungsbiindel zwar nicht direkt vom Radius empfangt, sondern

von einer aponeurotischen Membran, die vom Radius ausgeht und

von welcher auch Fleischbiindel an einzelne tiefe Vorderarm-

muskeln treten. Dasselbe sah Hepburn beim Gorilla, Orang und

Gibbon. Fleischigen Ursprung des Muskels vom Radius fanden

Duvernoy beim Gorilla, R. Fick beim Orang, Gratiolet und

Alix bei Troglod. aubryi. Fiir die tibrigen Anthropoiden und die

niederen Affen fehlen diesbeziigliche Angaben. Beim Menschen

wurde ein radialer Ursprung von Macalister und Calori be-

obachtet.

Ein bedeutend groCeres Interesse erfordern die langen Beuger

der Finger. Betrachten wir zunachst die Anordnung des Flexor

digit, sublim. ^), so ergibt sich, daC die Anthropoiden und die

niederen Aft'en sich in derselben in gewissen Beziehungen vom

1) Ich verweise hier auf die Arbeit Mc. Murrichs, die mir
leider erst nach AbschluU meiner Arbeit zuganglich wurde.



240 Alfred Sommer,

Menschen unterscheiden. Bei dem Menscheii gibt die oberflach-

liche (volare) Lage des Muskels die Sehnen fiir den 3. uiul 4.,

die tiefe (dorsale) fiir den 2. und 5. Finger ab. Bei den Anthro-

poiden hingegen entsendet fast stets (Bischoff, Duvernoy,

Gratiolet nnd Alix, R. Fick, Sommer) die erstere (volare) Lage

die Sehnen fiir den 4. und 5., die dorsale fiir den 3. und 2. Finger.

Diese Zuteilung der Bauche zu den beiden Lagen ist bei unserem

Gorilla sehr deutlich ausgepragt, da bei ihm der fiir den 4. Finger

bestimmte Bauch volarwarts von dem des 3. Fingers geringe

accessorische Urspriiuge von jener beim Flex, carpi rad. erwahnteu

Aponeurose gewinnt, von welcher der letztere Muskelbiindel in

groCerer Menge erbalt. Die beiden Bauche liegen mithin hinter-

einander; sie sind voneinander durch lockeres Bindegewebe uicht

vollkomraen getrennt, da ein Austausch von Muskelfasern zwischen

ihnen stattfindet. Hepburn beobachtete bei Gibbon Abgabe der

Sehnen fiir den 2. und 3. Finger vora Radialursprung des Muskels,

fiir den 4. und 5. dagegen vom Ulnarursprung desselben. Fiir die

niederen AHen liegt nur eiue genaue Beschreibuug von Sirena

vor. Derselbe sah bei Mycetes, daC die volare Lage des Muskels

eine platte Sehne entwickelte, die erst unter dem Lig. carpi transv.

sich in die Sehnen fiir den 3., 4. und 5. Finger spaltete, und die

dorsale Lage die Sehne fiir den 2. Finger lieferte. Fiir Pithecia

und Hapale wird von Bischoff angegeben, daC der Muskel eine

Masse bildet, von der alle 4 Sehnen abgehen. Bei Cynocephalus

und Macacus haben sich die Muskelbauche mehr oder weniger

gesondert, nur bei Cercopithecus ist der Grad des Zerfalles des

Muskels in die fiir die einzelnen Finger bestimmten Bauche un-

gefahr der gleiche wie beim Menschen.

Der Flexor digit, sublimis ist mithin bei den niederen Alfen

und den Anthropoiden als selbstiindiger Muskel von dem Flexor

digit, prof, gesondert. Bei den niederen Aifen bildet der Muskel

meist noch eine ungeteilte Masse, die die Sehnen fiir die 4 uluaren

Finger abgibt. Die Teilung des Muskels in 4 Bauche bahnt sich

jedoch schon bei ihnen an, sie ist bei den Anthropoiden voU-

standig ausgebildet wie beim Menschen. Von letzterem unter-

scheiden sich die Anthropoiden betretis der Zuteilung der Bauche

zu den beiden Lagen des Muskels. Bemerkenswert ist aber, daC,

soweit Angaben vorliegen, stets — bei den Alien und dem Menschen

— der fiir den 2. Finger bestimmte Bauch zur tiefen Lage gehort.

Die Anordnung der Bauche, wie sie Mycetes zeigt, scheint uns

einen Anhaltspunkt zu geben, wie die Verschiebung der einzelnen
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Bauche zu stande kommt. Bei diesem Tier gibt die volare Lage
des Muskels die Selinen fur den 3., 4. und 5. Fiuger ab. Beim
Gorilla und nioglicherweise audi bei auderen Anthropoiden dehnt

sich der Ursprung des fur den 4. Finger bestimmten Bauches

radialwiirts aus und tritt niit wenigen Biindeln in Beziehung zu

der am Radius befestigten Aponeurose, von welcher der zum
3. Finger ziehende Bauch den groBten Teil seiner Ursprungsbundel

enipfiingt. Letzterer wird dadurch in die Tiefe abgedrangt. Beim
Menschen ist dies nicht der Fall, der 3. Bauch bleibt oberflachlich

;

dafiir riickt aber der 5. Bauch in die Tiefe,

Was den Ursprung des Flexor digit, sublim. aubetrifit, so

wird das Fehlen des Cap. radiale beim Menschen und bei den

Anthropoiden selten beobachtet: je einmal von Duvernoy beim

Orang und von Macalister beim Schimpanse; beim Menschen

von Wood, Macalister, Flesch und Testut. Bei den niederen

Alien (Mandr. leucoph., Cynoceph. anubis, C. maimon, Macacus

cynomolg., Hapale penicill. nach Pagenstecher, Champneys und

Bischopf) scheint das Cap. radiale relativ haufig zu fehlen.

Beim Vergleich des Flex, digitor. profund. der niederen Affen

und der Anthropoiden mit dem des Menschen muC gleichzeitig

auch der Flex. poUic. long, hinzugezogen werden. Auf diese Weise

wird es ermoglicht, die oft beruhrte Frage von dem Unterschiede

zwischen Affen- und Menschenhaud zu beleuchten und vielleicht zu

einer Klarstellung derselben beizutragen. Deshalb ist es auch

notig, zuniichst das Verhalten dieser Muskeln bei den niederen

Alien zu berucksichtigen. Fiir dieselben wird ubereinstimmend

angegeben, dali die beiden Muskeln eine mehr oder weniger zu-

sammenhaugende Masse bilden, mit Urspriiugen von der Ulna,

der Membr. inteross. und bei einzelnen noch vom Epicond. med.

hum. Diese Muskelmasse bildet eine platte Sehne, von welcher

die Sehnen fiir die Endphalanx des Daumens und der iibrigen

4 Finger abgegeben werden. Ein derartiges Verhalten sahen

BiscHOFF bei Cynocephalus, Cercopithecus und Hapale, Pagen-

stecher bei Mandrill, leucoph., Champneys bei Cynocephalus

anubis. Der etvvas hiervon abweichende Befund Bischoffs bei

Pithecia wird von diesem Forscher in einer neueren Arbeit als

individuelle Varietat bezeichnet.

Eiuen Uebergang zu dem Verhalten der beiden Muskeln bei

den hoheren Affen bildet die von Sirena bei Mycetes beobachtete

Anordnung. Nach diesem Forscher lieBen sich die beiden Muskeln

bei Mycetes zwar am Ursprunge unterscheiden, die Endsehnen
bd. XLll. N. F. XXXV. IQ



242 Alfred Sommer,

verschmolzen aber zu einer platten Sehne, welche die Sehnen fur

alle 5 Finger abgab. Obgleich mitbin am Ursprung getrennt,

bieten die Muskeln bei Mycetes in der Anordnung der Sehnen

dieselben Verbiiltnisse wie bei den niederen Affen iiberhaupt.

Bei den Authropoideu erfolgt eine Scbeidung der gemeinsamen

Muskelniasse: die radialwiirts gelegene Partie derselben erlangt eine

groCere Selbstitndigkeit, und gleicbzeitig tritt ein eigentiimliches

Verhalten der fiir den Daumen bestimmten Muskelbundel und ihrer

Endsehne ein. Hepburn scheidet bei dem von ihm untersuchten

Gibbon die Muskelmasse nach dem Ursprung in ein Humeroradiai-

(versorgt vom N. median.) und ein Ulnarsegment (versorgt vom

N. ulnar.): ersteres lieferte die Sehnen fiir den 1., 2. und 3.,

letzteres fiir den 4. und 5. Finger. Bischoff auCert sich (1870)

auf Grund seines Befundes bei Hjlobates, daC der Flex. poll. long,

bei demselben fehlt und die fiir den Zeigefiuger bestimmte Sehne

eine schwache Sehne zum Daumen abgibt. Etwas spater (1880)

sagt er aber, dafi es bei den niederen Affen bald mehr, bald

weniger gut gelingt, die Sehne des Flex. poll. long, so von der

ganzen Sehne kiinstlich zu trennen, „daB man sie bis zu den von

dem Radius entspringenden Fasern des ganzen Muskels verfolgen

kann, ja dieses ist bei dem Hylobates sogar an einzelnen Handen

und Armen in dem Grade der Fall, daC man sageu kann, der

groBte Teil dieser vom Radius kommenden Muskelfaseru gehort

dieser Sehne zum Daumen an". Hepburn fiihrt an, daC beim

Orang, Schimpanse und Gorilla die Sehne fiir den 1. und 2. Finger

vom Radialsegmeut des tiefen Beugers geliefert werde. Cham-
PNEYS fand ebenfalls, daB die laterale Partie der tiefen Beuger

bei dem von ihm untersuchten Schimpanse die Sehnen fiir den

Zeigefinger und den Daumen abgab; der Muskel war so weit in

2 Biindel ditferenziert , daC man die Endsehnen bis zu ihren

Muskelbiindeln verfolgen konnte. Wilder und Macalister sahen

dasselbe beim Schimpanse, doch gleicbzeitig wieder eine Ver-

einigung der beiden Segmente des tiefen Beugers zu einer Muskel-

masse. Humphry beobachtete bei einem Schimpanse Abgabe einer

diinnen Sehne vom Flex, digit, prof, an den Daumen. Duvernoy
fand dasselbe beim Gorilla und nannte das radiale Segment des

tiefen Beugers Flex, pollic. et indicis.

Das ganzliche Fehlen einer Sehne fiir die Endphalanx des

Daumens konstatierten fiir den Orang Huxley, Langer, R. Fick

u. a. Beim Schimpanse, welchen Vrolik untersuchte, fehlte zwar

die Sehne fiir den Daumen, Vrolik halt dieses Fehlen aber fiir
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eiiie individiielle Abweichung, da Traill und Sandifort sie beim

Schimpaiise sahen. Beim Gorilla fauden Bischoff uud Chapman
keine Spur eiues Muskelbauches oder einer Sehne des Flex. poll.

long. Testut beobaclitete dasselbe beim Orang und Schimpanse,

R. Hartmann bei letzterem.

Huxley, Macalister und Symington saheu beim Gorilla

und Humphry beim Schimpanse, daC zwar ein Muskelbauch fur

deu Daumen nicht vorbanden war, wohl aber eine Sehne, die von

der Fascie der Hohlhand ihren Anfang nahm und sich in derselben

Weise inserierte wie der Flex. poll. long, beim Menschen. Das
Fehlen des Muskelbauches des Flex. poll. long, konstatierten auch

Gratiolet und Alix beim Schimpanse: es war nur ein kleiner

fibroser Strang vorhanden, welcher von der Synovialscheide der

Sehnen des Flex digit, prof, zur Basis der Endphalanx des Daumens
zog. Broca endlich sagt: „Chez Torang et les gibbons il (Flex,

poll, long.) fait tout a fait defaut; ce n'est plus le fl6chisseur

commun, mais un des muscles thenar, I'adducteur du pouce, qui

fournit ce petit tendon fl^chisseur."

Der von mir untersuchte Gorilla zeigte auf der linken vorderen

Extreraitat genau dieselben Verhaltnisse fur den Flex. poll, long.,

wie sie Huxley und Macalister beim Gorilla, Gratiolet und

Alix sowie Humphry beim Schimpanse und Broca beim Orang

und Gibbon fanden, d. h. Endsehne ohne Muskelbauch. Auf der

rechten Seite war aber ein wohldifferenzierter Flex. poll, long., der

sich nur durch seine schwache Entwickeluug von dem normalen

des Menschen unterschied.

Ueber die Beziehungen zwischen Flex, digit, prof, und Flex,

poll. long, ist sehr viel geschrieben worden, und es ist wohl un-

moglich, in Kurze dariiber zu berichten. Wie schwierig es ist, in

diesen Verhaltnissen sich zurecht zu finden , mogen zwei Aus-

spruche beweisen, die ich hier in extenso wiedergebe. Langer
sagt (p. 180): „Betreflfend den Flexor dig. comm. profundus ist

bekannt, daC die am Radius fixierte, von dem gemeinschaftlichen

Fleischkorper isolierbare Partie eigentlich den Flexor pollicis

longus des Menschen vertritt, obgleich die Sehne derselben nicht

zum Pollex, soiidern zum Index geht. Es ist dies also ein Fall,

wo ein Fleischkorper, welcher mit dem beim Menschen vor-

kommenden ganz identisch ist, auf ein anderes Glied heriiber ge-

lenkt wird und zwar bedeutungsvoll vom Daumen weg zum Zeige-

finger." Macalister aufiert sich (1873, p. 503) bei der Be-

schreibung der Verhaltnisse beim Gorilla in folgender Weise : „The
16*
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flexor profundus digitorum .... sent no tendon to the pollex; in

it were easily discriniiuable the germs of the flexor pollicis longus,

and of the flexor profundus digitorum. In the chimpanzees it

sent off" a fine silky tendon to the pollex, and the two muscles

were more separable, though their tendons were combined. The

flexor pollicis mainly supplied the index in the gorilla.

Unconnected with the last muscle, there arose from the fascia

over the os magnum and over the trapezium in both hands a flat

tendon, which narrowing was attached by one slip to the base

of the first phalanx, and by a final expansion into the base of

the second phalanx of the pollex; this was evidently the true

flexor pollicis longus tendon, and it lay in the inter-space between

the two polliceal sesamoid bones."

Sowohl Langer als Macalister halten, indem sie ihr Haupt-

augenmerk auf den Ursprung der Muskeln richten, daran fest

daC die radiale Partie der tiefen Fingerbeuger in den Fallen, bei

welchen eine zum Daumen ziehende Sehne fehlt, den Flexor pol-

licis longus vertritt, jedoch sich nicht am Daumen, sondern am
Zeigefinger inseriert. Macalister betont zwar die Zugehorigkeit

des Flex. poll. long, zum Flex, digit, prof., gibt aber keine Er-

klarung fur das Vorkommen jener Sehne, die der des Flex. poll,

long, entspricht, aber keinen Muskelbauch besitzt. Im wesentlichen

komrat die Mehrzahl der Autoren zu dem SchluC, daC den Afi'en

ein selbstandiger Flex. poll. long, fehlt (Bischoff) und daC in den

Fallen, in welchen das Fehlen der Sehne fiir den Daumen beob-

achtet wurde, der am Radius fixierte Fleischkorper der tiefen

Beugerschicht den Flex. poll. long. einschlieCt, letzterer aber nicht

zum Daumen, sondern zum Zeigefinger geht (Langer).

Ueberblicken wir die bei den niederen Afifen und den Anthro-

poiden gemachten Beobachtungen, so erscheint es rair notwendig,

zur Klarung der Verhaltnisse sich nicht streng an die fiir den

Menschen in der Norm geltende Beschreibung des Ursprunges der

tiefen Fingerbeuger zu halten, sondern dem Gedanken Maca-

LiSTERS, der Flex, digit, prof, berge den Keim des Flex. poll, long.,

weiter nachzugehen. Dieser Gedanke findet sich vollstandig reali-

siert in dem Verhalten der tiefen Fingerbeuger bei den niederen

Afi'en: es ist nur ein tiefer Fingerbeuger vorhanden, und seine

Endsehne spaltet sich in die Sehnen fiir die 5 Finger. Hier ist

aber der tiefe Fingerbeuger nicht homolog dem Flex, digit, prof,

des Menschen, sondern besteht aus Flex, digit, prof, und Flex,

poll. long. Bei Mycetes tritt eine Sonderuug der gemeinsamen
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Muskelmasse ein, die Verhiiltnisse der Endsehne bleiben jedoch

dieselben wie bei den iibrigen niederen Affen. Bei den Anthro-

poiden ist eine Scheidung der Muskelmasse in ein ulnares und

radiales Segment mehr oder weniger ausgesprochen : meist versorgt

jenes mit Sehnen den 3.-5., dieses den 1. und 2. Finger. Inner-

halb des letzteren, des radialen Segments, ist eine Sonderung in

zwei Teile bisvveilen deutlich ausgepragt, meist jedoch nicht vor-

handen. Nur scheinbar anders liegen die Verhaltnisse beim Orang,

bei den von Bischoff und Chapman untersuchten Gorilla und

bei dem Scbimpanse Testuts. Hier fehlt in der Tat der Flex,

pollic. long, als wohldiffereuzierter Muskel ganz und gar, er ist

nicht zur Fjutwickelung gekommen. „Die am Radius fixierte, von

dem gemeinschaftlichen Fleischkorper isolierbare Partie" (Langer)

vertritt aber nicht den Flex, pollic. long, in der strengen Be-

deutung dieses Wortes, sondern letzterer entwickelt keine End-

sehne, und der Bauch fiir den Zeigefinger hat einen ungewohnlich

ausgedehnten Ursprung dadurch erlangt, daB der fiir den Flex,

pollic. long, bestimmte Auteil des Muskels sich dem zu dem Zeige-

finger gehorigen anschlieBt. DaC diese Erklarung die richtige ist,

beweisen die Beobachtungeu vom Vorhandensein einer Sehne ohne

Muskelbauch. In diesen Fallen ist die Endsehne zwar ausgebildet,

hat aber ihren Zusammenhang mit dem Muskel eingebiiBt: auch

hier hat die fiir den Zeigefinger bestimmte Muskelpartie infolge-

dessen einen relativ groBeren Umfang gewonnen. Einen Ueber-

gang zu den Verhaltuissen beim Menschen bietet unser Gorilla:

auf der rechten vorderen Extremitat besafi er nur die Sehne des

Flex, pollic. long, ohne Muskelbauch, auf der linken dagegen einen

vollig gesonderten, wenn auch schwachen Flex, pollic. long.

Auf Grund des soeben Ausgefiihrten miissen wir die tiefe

Schicht der Fingerbeuger als eine urspriinglich anatomisch einheit-

liche Muskelmasse auffassen, die aus 5 Komponenten fiir die

einzelnen Finger besteht. Bei den niederen Aflen hangt nicht

allein diese Masse zusammen, sondern sind auch bis auf eine

gewisse Eiitfernung die von ihr abgehenden Sehnen iunig ver-

bunden. Bei den Anthropoiden vollzieht sich eine Sonderung der

Muskelmasse in ein ulnares und radiales Segment. Letzteres be-

steht aus den mehr oder weniger fest zusammenhangenden

Muskelpartien fiir den 1. und 2. Finger. Beim Orang und in

einzelnen Fallen beim Scbimpanse fehlt die Endsehne fiir den

1. Finger vollstandig; die fiir denselben bestimmte Komponente

des Muskelfleisches der tiefen Beugerschicht schlieCt sich an die
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Muskelpartie fiir den 2. Finger. Diejenigen Beobachtungen, welche

nur eine Sehne ohne Muskelbauch fiir den Flex, pollic. long, kon-

statierten, erklaren sich in befriedigender Weise dadurch, daC in

diesen Fallen die betreffende Komponente zwar eine Sehne ent-

wickelte, die zugehorige Muskelpartie aber den Zusammenhang

mit derselben verlor und sich mit der zu dem Zeigefinger ge-

horigen verband. Unser Gorilla schlieClich hat den hochsten bis

jetzt bei den Anthropoiden beobachteten Grad der Entwickelung

erreicht: er wies auf der linken vorderen Extremitat eine voll-

standige Trennung der das radiale Segment der tiefen Beuger

bildenden Muskelpartien auf, er besaC hier einen wohlgesonderten

Flex, pollic. long., der sich von dem des Menschen nur durch

seine Schwache unterscheidet. Bei ihm koramt aber die bei den

niederen Affen fast konstant zu beobachtende Verbindung der

Endsehnen des Flex, digit, prof, darin zum Ausdruck, dafi die

Sehnen fiir den 3. und 4. Finger durch eine derbe Membran mit-

einander zusammenhangen.

Die Auffassung von der urspriinglich anatomischen Einheitlich-

keit der tiefen Beugerschicht gewinnt an Bedeutung, wenn wir

sehen, daC alle jene Anordnungsformen des Flex, digit, prof, und

Flex, pollic. long., die bei den niederen Affen und den Anthro-

poiden mehr oder weniger konstant sich fiuden, beim Menschen

als seltene Varietateu beobachtet worden sind. Ich fiibre nur

einige wichtigere derselben an und verweise im iibrigen auf das

ausgezeichnete Werk Testuts.

Vollstandige Verschmelzung des Flex, digit, prof, und Flex,

pollic. long, und Abgabe von 5 Sehnen fiir die 5 Finger seitens

der einheitlichen Muskelmasse beobachtete Testut in 3 Fallen.

Walsham sah einen Fall, bei welchem der Flex. dig. prof, mit

dem Flex, pollic. long, eine ungeteilte Muskelmasse bildete: die-

selbe gab 2 Sehnen ab, von denen die radialwarts belegene sich

in Sehnen fiir den Zeigefinger und den Daumen spaltete, Testut
fand 1883 an dem rechten Vorderarm einer weiblichen Leiche eine

Sonderung der tiefen Beugerschicht in ein ulnares und radiales

Segment, von denen jedes eine fiir sich abgegrenzte Muskelmasse

darstellte: das radiale Segment teilte sich erst unterhalb des

distalen Randes des Pronat, quadr. in zwei Muskelbundel , die

sogleich Sehnen fiir den Zeigefinger und den Daumen abgaben

;

die Sehne fiir den letzteren war sehr zart. Chudzinski war (1881)

in der Lage, bei einem mikrocephalen Madchen eine Teilung der

tiefen Beugerschicht in ein ulnares und radiales Segment zu kon-
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statieren: das letztere gab ausschlieClicli eine Sehne — fiir den

Zeigefinger — ab. Gegenbaur beschrieb 1861 einen Fall von

mehrfachen Muskelanomalien an den oberen Extremitaten eines

23-jahrigen Selbstmorders. Auf dem linken Vorderarm fehlten die

Flex, pollic. long, et brev, „Ein stark vorspringender, beide

Phalangen wie im Beugungsakte verbindender Sehnenstreif erschien

wie das Rudiment einer Beugesehne." An der linken Hand war

der Daumen verkiimmert, „der die Hand einer Affenhand, etwa

jener des Schimpanse, ahnlich erscheinen lieC". Auf der rechten

vorderen Extremitat war der Flex, pollic. long, vorhanden ; seine

Starke Sehne teilte sich aber in zwei fast gieichstarke Strange,

von denen der eine in normaler Weise zum Daumen verlief, der

andere sich zu der zura Zeigefinger ziehenden Sehne des Flex,

digit, prof, begab. Nach meiner Auffassung war auf diesem Arm
die fiir den Zeigefinger bestimmte Komponente der tiefen Finger-

beuger in zwei Telle zerlegt, von denen der eine mit seiner End-

sehue direkt zu demselben zog, der andere aber sich mit dem
Flex, pollic. long, verbunden hatte und sich erst mit seiner End-

sehne von der dieses Muskels trennte, um an die direkt zum
Zeigefinger verlaufende Sehne zu treten. In gleicher Weise ist

der Fall von Fr. E. Schulze zu erklaren. Derselbe fand in einem

Fall, daC ein betrachtlicber Sehnenstrang aus der Sehne des Flex,

pollic, long, zur Zeigefingersehne des Flex. dig. comm. prof,

hiniibertrat. Interessant ist Grubers Beobachtung, die am linken

Arm eines Mannes einen Muskel nachwies, der nach Lage, Gestalt

und Ursprung dem Flex, pollic. long, glich und mit seiner Sehne

in die Wand der Bursa mucosa tendin. flexor, ausstrahlte. Ganz

getrennt von dieser Sehne fand sich an der Volarseite des Daumens
eine Sehne, die von den beiden Ossic. sesamoid, entsprang und

zur Endphalanx des Daumens zog: also das Endstiick der Sehne

des Flex, pollic. long. Eine Erganzung zu der Beobachtung

Grubers und gleichzeitig zu den Fallen Gegenbaurs und Schulzes

bietet der Fall Wagstaffes. In demselben verband sich der

Hauptteil der Endsehne des Flex, pollic. long, mit der Zeigefinger-

sehne des Flex, digit, prof., der kleinere Teil aber inserierte sich

an den Carpalknochen und strahlte aus auf die Oberfliiche des

Flex. brev. pollic. Vollig getrennt von dieser Sehne war auf der

Volarflache des Daumens eine wohlausgebildete Sehne vorhanden,

die dem Endstiick der Sehne des Flex, pollic. long, entsprach.

Turner berichtet, daC, withrend die mittleren Sehnen des Flex,

digit, prof, nicht selten durch einfache sehnige Bander oder durch
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komplizierte netzformige Strukturen miteinander verbundeu sindy

die Sehne fiir den kleinen Finger stets frei bleibt und die Sehne

fiir den Zeigefinger zwar wenig Neigung zeigt, mit anderen Sehnen

desselben Muskels Verbindungen einzugehen, wohl aber sich bis-

weilen mit der Sehne des Flex, pollic. long, verbindet. Hierbei

betraf die Verbindung entweder die fleischigen Massen oder die

Sehnen. In einem Fall sah Turner, daB ein Verbindungsband

nicht von dera fiir den Index bestiinmten Teil des Flex. dig. prof,

zum Flex, pollic. long., sondern in umgekehrter Richtung von

letzterem zu ersterem zog. Hans Virchow beobachtete ebenfalls

Verbindungen der Sehne des Flex, pollic. long, mit dem Flex, digit.

prof., gibt aber leider keine Einzelheiten an.

Ueberschauen wir die Anordnungsformen des Flex, digit, prof,

und des Flex, pollic. long, bei den Affen und die Varietaten dieser

Muskeln beim Menschen, so sehen wir, dafi diejenigen Beobach-

tungen, welche Bischoff (1880) bei der Beurteilung der Unter-

schiede zwischen Menschen- und Affenhand vermifite, mittlerweile

gemacht worden sind: sowohl ein vollstandiges Fehlen des Flex,

pollic. long. (Chudzinski) und eine Verschmelzung dieses Muskels

mit dem Flex. dig. prof. (Testut) ist beim Menschen, als auch

ein selbstilndiger Flex, pollic. long, beim Gorilla gefunden worden

(Sommer).

Mac Murrich hat in einer Arbeit iiber die Phylogenese der

Flexoren des Vorderarmes nicht durch die Praparationsmethode,

sondern durch Querschnittsserien versucht, AufschluC zu erhalten

iiber die Anordnung der Vorderarmmuskeln bei niederen und

hoheren Wirbeltieren. Betreffs der tiefen Fingerbeuger kommt

dieser Forscher, wie ich bereits nach Fertigstellung meiner Arbeit

ersehe, zu Anschauungen, die ich fiir den Afifen und den Menschen

oben weiter ausgefiihrt habe.

Der Brachioradialis hat bei vielen Anthropoiden einen proxi-

malwarts weiter vorgeschobenen Ursprung, wie er auch beim

Menschen bisweilen beobachtet wird. Seine Insertion erfolgt nicht

selten am Radius schon eiuige Centimeter proximalwarts vom

Proc. styl. (beim Gibbon sah Huxley die Insertion sogar in der

Mitte des Radius) : eine Erscheinung, die ebenfalls beim Menschen

gefunden worden ist.

Von den Extensoren der Finger sagen Gratiolet und Alix,

daC sie schwach sind im Gegensatz zu den Flexoren, die eine

„puissance prodigieuse" aufweisen. Diese Ansicht diirfte, obgleich

wenig Angaben iiber die relative Starke dieser Muskeln vorliegen.



Das Muskelsystem des Gorilla. 249

doch im allgemeinen auf alle Anthropoiden und niedereu Affen

zu beziehen sein.

Die Endsehnen des Ext. digit, communis sind bei vielen

niederen Affen auf dem Handriicken miteinander verschmolzen.

Bei Mycetes (Sirena) waren sie zwar proximalwarts vom Lig. carpi

dorsal, getrennt, distalwarts von demselben aber wieder zu einer

dicken resistenten dreieckigen Aponeurose vereinigt, deren Spitze

zum Lig. carpi dors, gerichtet war. Von der Basis dieses Drei-

eckes gingen 4 Sehnen ab fur den 2.—5. Finger. Dasselbe sahen

DuvERNOY und Testut beim Schimpanse sowie letztgenannter

Autor allein bei Cercopithecus. Beim Orang ist die Verbindung

der Sehnen nach Langer und R. Fick nicht sehniger, sondern

hautiger Natur. Beim Gorilla beobaclitete Duvernot eine sehnige

Verbindung zwischen den Sehnen des 3, und 4. Fingers, ich eine

solche zwischen den des 4. und 5. Beim Menschen wechselt die

Zahl der verbundenen Sehnen.

Der Ext. digit, comm. stellt also konstant bei den niederen

Alfen und selteu bei den Anthropoiden einen einheitlichen Muskel

dar, dessen Endsehnen auf einer gewissen Strecke zusammen-

hangen. Eine Sonderung der letzteren tritt bei den Anthropoiden

ein, so daB nur zwischen den Sehnen des 3. und 4., resp. 4. und

5. Fingers sehnige Verbindungen nachbleiben. Bei ihnen verhalten

sich also die Endsehnen des Ext. digit, comm. wie beim Menschen.

Die sehnigen Verbindungen zwischen den zu den Fingeru gehenden

Sehnen sind als Reste der urspriiuglich einheitlichen Sehne an-

zusehen.

Im Hinblick auf die Verhaltnisse bei den niederen Affen mulS

die Beobachtung Testuts beim Menschen hier angefiihrt werden.

Er sah „r6unir ensemble, dans presque toute leur portion carpienne,

les tendons des trois doigts externes et constituer ainsi pour ces

trois doigts un tendon unique". Aehnliches sahen Macalister

und Wood. Die Sehne fiir den 5. Finger kann bei einzelnen

Anthropoiden und auch beim Menschen sehr diinn sein oder auch

fehlen. Im letzteren Fall wird sie (selten) durch ein Sehnen-

bundel ersetzt, welches von der Sehne des 4. Fingers an die

Dorsalaponeurose des 5. zieht (Testut). Dieser Ersatz findet

seine Erklarung in der vollstandigen Verschmelzung der Kom-
ponenten des Extensor dig. comm. fiir den 4. und 5. Finger.

Wie wir die tiefe Schicht der Fingerbeuger als einheitlichen

Muskel auffafiteu, so notigen uns die verschiedeneu Auordnungen,

welche wir bei den niederen Affen und den Anthropoiden be-
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obachten, dasselbe hinsichtlich der tiefen Muskeln der Streckseite

zu tun. Mit Ausnalime des Ext. digit, comm., welchen wir als

oberflachlichen Fingerstrecker bezeichnen, rechnen wir hierher alle

iibrigen Fingerstrecker und den Abductor pollic. long, Aus Zweck-

maBigkeitsriicksichten teilen wir sie, je nach dem Ort der Insertion,

in 3 Portionen ein; von ihnen umfaCt: 1) die radiale diejenigen,

welche zum Daumen und zum 1. Metacarijale. 2) die mittlere die-

jenigen, welche zu den mittleren 3 Fingern ziehen, und 3) die

ulnare denjenigen, welcber am 5. Finger seinen Ansatz findet.

Zu der radialen Partie gehort der Abductor pollic. long, und

die Extensores pollic. brev. et long. Der Abductor pollic. long,

hat mit wenigen Ausnahmen bei alien Affen, wie sehr haufig auch

beim Menschen, 2 Sehnen: die eine zieht an die Basis des 1. Meta-

carpale, die andere zum Os multang. maj. Bei unserem Gorilla

fehlte die erstgenannte Insertion, doch wird sich weiter unten

zeigen lassen, daC dieser Mangel nur ein scheinbarer ist. Cham-

PNEYS sah beim Schimpanse, daC die Sehne, welche sich am Multang.

maj. anheftete, in den Abd. poll. brev. ausstrahlte. Eine Aus-

strahlung dieser Sehne in den Opponens pollic. beobachtete Wood
beim Orang. Aehnliches wurde von dem letztgenannten Forscher

sowie von Bellamy und Testut beim Menschen konstatiert (Aus-

strahlung in den Flex, pollic. brev., Abd. pollic. brev. und Oppon.).

Die Sonderung der Sehnen des Abd. poll. long, kann sich sowohl

bei den niederen Atfen und den Anthropoiden als auch beim

Menschen auf den Muskelbauch ausdehnen. Der auf idiese Weise

entstandene zweite Muskelbauch wurde z. B. von Duvernoy beim

Gibbon, Orang, Schimpanse und Gorilla beobachtet und, wenn ich

seine Beschreibung recht verstehe, als Cubito-sus-trap6zien be-

zeichnet. Mit Riicksicht auf diese Zweiteilung des Abd. pollic.

long, betont Btschoff, daB die eine der beiden Endsehnen des

Muskels nicht mit der Endsehne des Ext. pollic. brev. verwechselt

werden diirfe: „der Ansatz am Daumen entscheidet dariiber, daC

beide Telle dieser Sehne dem Abd. pollic. long., nicht die eine

Sehne dem Ext. pollic. brev. angehore". In dieser Weise miiBten

auch die Angaben von L. Fick und R. Fick beurteilt werden. —
Der Abd. pollic. long, ist ein Muskel, der im Ursprung und Ver-

lauf sowie in der Insertion von den iibrigen Teilen des tiefen

Fingerstreckers fast durchgilngig bei alien Affen so gut abgegrenzt

ist wie beim Menschen. — Ein drittes Sehneubiindel der Endsehne

des Abd. pollic. long, beobachtete R. Fick beim Orang: dasselbe



Das Muskelsystem des Gorilla. 251

spaltete sich von der zum Multaiig. maj. ziehenden Sehne ab und

geht zum Radialfortsatz des Os navic.

Der Extensor pollic. brev. fehlt fast bei alien niederen Affen

und Anthropoiden. Nur Pagenstecher sah ihn bei Mandr. leucoph.,

DuvERNOY, Chapman und ich beim Gorilla. Wenn Vrolik bei

der Beschreibung der Muskeln des Schimpanse den Refund eines

Ext. pollic. brev. notiert, so besagt der von ihm angefiibrte Ort

der Insertion, daC der vermeintliche Ext. pollic. brev. in der Tat

zum Abd. pollic. long, gehort und nur eine weitreichende Sonde-

rung der beiden Portionen dieses Muskels vorliegt. Dasselbe gilt fiir

die Angabe Hepburns betrefls des Vorkommens dieses Muskels beim

Gibbon, Orang und Scbimpanse. Besonderes luteresse erweckt der bei

unserem Gorilla gemachte und unter dem Abschnitt „Extensor

pollic. brev." beschriebene Befund. Derselbe erklart sich unge-

zwungen in folgender Weise: der Teil der Endsehne, welcher an

das 1. Metacarpale sich ansetzt, ist mit dem zu ihm gehorigen

Teil des Muskelbauches genetisch zum Abd. pollic. long, zu

rechnen; nur das zur Dorsalaponeurose des Daumens gehende

schwache Sehuenbiindel ist mit den zu ihm gehorigen Muskel-

biindeln als Repriisentant des Ext. pollic. brev. anzusehen. Diese

Erklarung gibt auch gleichzeitig den Grund an, weshalb der Abd.

poll. long, bei unserem Gorilla nur eine Insertion am Os multang.

maj. aufwies. Augenscheinlich verhielt sich der Abd. pollic. long,

und der Ext. pollic. brev. in gleicher Weise auch bei dem von

Hepburn untersuchten Gorilla. Beim Menschen fehlt der Ext.

pollic. brev. selten oder ist mit dem Abduc. pollic. long, in

wechselnder Ausdehnung verschmolzen (Macalister, Testut).

Der Extensor pollicis longus ist bei den niederen Affen —
Mycetes, Cercopithecus, Pithecia und Hapale ausgenommen; auf

die bei diesen Tieren beobachtete Anordnung komme ich spater

zuriick — und bei den Anthropoiden als wohlbegrenzter Muskel

vorhanden, jedoch meist nur schwach entwickelt.

\Yahrend die Komponenteu der radialen Partie der tiefen

Fingerstrecker bei den niederen Affen und den Anthropoiden in

der Mehrzahl der Falle gut abgegrenzte Muskeln darstellen, ist

dies bei denen der mittleren und ulnaren Partie meist nicht der Fail.

Hier sind vielfache Verbindungen der Partien resp. der sie bildenden

Komponenten untereinander vorhanden, so dafi beide Partien zu-

gleich betrachtet werden miissen.

Der Extensor digiti minimi proprius und der Extensor indicis

proprius kommeu als wohlbegrenzte Muskeln, wie sie der Mensch
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in der Norm besitzt, nur beim Gorilla vor (Duvernoy, Huxley,

BiscHOFF, Hepburn, Sommer), und zwar ist der Ext. indie, propr.

stets schwach entwickelt. Einen isolierten Ext. dig. min. propr.

beobachteten ferner: Bischoff — bei Cercopithecus, Macacus,

Pithecia, Hapale und Hylobates; Huxley — bei Gibbon; Cham-

PNEYS — bei letzterem und Schimpanse ; Vrolik, Gratiolet und

Alix, Bischoff, Hepburn — bei Schimpanse. Im iibrigen aber

sind Anordnungen gefunden worden, die durch wechselnde Zu-

sammenfassung der einzelnen Komponenten der mittleren und der

ulnaren Partie und durch ungleichmaCige Entwickelung derselben

entstanden sind.

Als urspriingliche Form der Anordnung mochte ich die von

Pagenstecher bei Mandr. leucoph. beobachtete ansehen. Bei

diesem Tier waren nicht allein die mittlere und die ulnare Partie

der tiefen Fingerstrecker miteinander, sondern auch mit dem Ext.

carpi uln. verwachsen. Sie geben 4 Sehnen ab, von denen die

2 ulnaren und die 2 radialen langer beisammenliegen : jene

Ziehen an den Ulnarrand des 5. und 4, diese an den des 3. und

2. Fingers. Hieran schlieCt sich die Anordnung, wie sie bei 03^0-

cephalus (Huxley, Bischoff, Champneys) und bei Orang (Huxley,

Langer, R. Fick, Hepburn) gefunden wurde: 2 getrennte Muskeln,

die mit Unrecht als Ext. dig. min. propr. und Ext. indie, propr,

bezeichnet wurden; jener gibt je eine Sehne fiir den 5. und 4.,

dieser je eine fiir den 3. und 2. Finger ab. Nach Macalister

war bei einem Gorilla der Ext. indie, propr. gut gesondert, aber

die Sehne des Ext. dig. min. propr. schiekte eine Sehne an den

4. Finger. Letzteres beobachtete Duvernoy beim Orang; gleich-

zeitig fehlte hier der Ext. ind. propr., und war ein Ext. digiti HI
propr. vorhanden. Nach Huxley, Bischoff und Hepburn hatte

Hylobates einen Extensor proprius fiir den 2., 3. und 4. Finger;

nach Bischoff — Macacus und Cercopithecus und nach Humphry
— Schimpanse einen besonderen Extensor fiir den 2. und 3. Finger

und nach Hepburn — Schimpanse fiir den 2. und 4. Finger.

Noch verwickelter waren die Verhaltnisse bei folgenden Beobach-

tungen. Bei Pithecia fand Bischoff besondere Extensoren sowohl

fiir den 3. und 4., als auch fiir den 2. Finger; die Sehne des

letzteren erhielt aber noch eine Verstarkung von der Sehne des

Ext. pollic. long. Das letztere war nach demselben Forscher auch

bei Cercopithecus der Fall. Bei Mycetes sah Sirena einen be-

sonderen Extensor fiir den 3. und 4. Finger und bei Hapale —
Bischoff einen solchen fiir den 4. Finger; gleichzeitig fehlte bei
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beiden Tieren ein gesonderter Ext. indie, propr. : die Sehne des

Ext. pollic. long, gab bei Mycetes eine Sehne fiir den Zeigefinger

ab, bei Hapale aber 2 Sehnen fiir den 2. und 3. Finger.

Einen Extensor pollicis et indicis, der hoch oben in 2 Bauche

geteilt ist, beobachtete Gruber bei Cebus fatuellus. Bei diesem

Tier war auCerdera noch ein Ext. indicis, medii et annularis vor-

handen, „Die Sehnen des ersteren verlaufen nait letzterem Muskel

durch die Vagina des Lig. carpi dorsale fiir den Ext. communis

gemeinschaftlich mit diesem." Bei Ceb. apella fand derselbe Autor

eineu Ext. pollic. long, und einen Ext. indie, et medii proprius.

„Die Sehne des E. poll. long, zieht mit letzterem und dem Ext.

communis durch dessen Vagina im Lig. carpi dorsale." Bei Hapale

jacchus fand er an 2 Exemplaren einen Ext. pollic. et indicis und

einen Ext. medii et quarti. Beide Muskeln sind am Ursprung

vereinigt und „passieren mit dem E. comm. dessen Vagina im

Lig. carpi dors. Die Sehne des E. poll, et indie, teilt sich erst

unten an der Mittelhand in die Sehnen fiir den Daumen und

2. Finger. Von den Sehnen des E. medii et quarti hangt die zum
4. Finger mit der Sehne des Ext. digiti min. zu diesem Finger

zusammen".

Wie wir sehen, herrscht betreffs der Anordnung und Ent-

wiekelung der Komponenten der tiefen Fingerstrecker bei den

niederen Afifen und den Anthropoiden eine groCe Mannigfaltigkeit.

Ein klarer Ueberblick kann nur gewonnen werden, wenn man die

tiefen Fingerstrecker als urspriinglieh einheitlichen Muskel auf-

faBt. Meist sondert sich die radiale Partie von den beiden anderen

ab, doch gibt es Falle, bei welchen Telle der Komponenten der

mittleren Finger oder einzelne derselben sich an den Ext. pollic.

long, angeschlossen haben. Die mittlere und ulnare Partie hangt

vielfach zusammen, indem die fiir den 4. Finger bestimmte Kom-

ponente sich ganz oder zum Teil in mehr oder weniger groCer

Ausdehnuug mit der des 5. Fingers verbindet. Dabei verwachsen

die Komponenten fiir den 3. und 2. Finger zu einem gesouderten

Muskel, oder die Komponente fiir den 2. fehlt, und ist nur die fiir

den 3. Finger erhalten. Infolge der Verbiudungen der Komponenten

des 5. und 4., resp. der des 4. und 3. Fingers konnen zwei ge-

sonderte Extensoren auftreten, wahrend die Komponente fiir den

2. Finger sich ganz oder zum Teil an den Extensor pollic. long.

ansehlieBt. Ferner kommt es vielfach vor, dafi die fiir den 5. Finger

bestimmte Komponente zwar als gesonderter Extensor erscheint,

die Komponenten der mittleren Partie aber verschiedenartige Be-
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ziehungen aufweisen und zum Teil mit dem Ext. pollic. long. Ver-

binduugen eingehen. Neben einem gesonderten Ext. digiti minimi

sind alsdann die Komponenten der mittleren Partie ganz oder zum
Teii erhalten und erscheinen als gesonderte Extensoren fiir alle

3 mittleren oder fur 2 oder nur fiir einen Finger. Im letzteren

Fall braucht dies aber uicht der Zeigefinger zu sein. Seltene

Beobachtungen zeigen, daC die fiir den letzteren bestimmte Kom-
ponente ganz oder teilweise sich mit dem Ext. pollic. long, bis zu

der distalen Sehnenausbreitung verbunden hat. Ebenfalls selten

verwachsen die Komponenten fiir den 2. und 3. Finger mit dem
Ext. pollic. long, derart, da6 nur die distalen Enden der Sehnen

frei werden. Hierbei kann, wie erwahnt, die Komponente fiir den

4. Finger als besonderer Extensor erhalten bleiben.

Bei den niederen Affen und der Mehrzahl der Anthropoiden

sind also entweder die Komponenten der tiefen Fingerstrecker alle

erhalten und in mannigfacher Weise miteinander verbunden, oder

nur ein Teil derselben ist entwickelt und zeigt ebenfalls ver-

schiedenartige Verbindungen der erhalten gebliebeuen Komponenten.

Allein beim Gorilla sind hiiufig Verhaltnisse beobachtet worden,

wie sie in der Norm beim Menschen vorkommen : nur die Kom-

ponenten fiir den 2. und 5. Finger sind zur Entwickelung gelangt

und erscheinen als gesonderte Muskeln ; der erstere war aber auf-

fallend schwach ausgebildet.

Der Ext. dig. min. prop, gehort, wie wir gesehen haben, gene-

tisch zur Schicht der tiefen Fingerstrecker. Bei Mandr, leucoph.

hat er nach Pagenstecher dementsprechend auch eine tiefe Lage.

Bei den anderen Autoren vermisse ich Angaben iiber die Lage

dieses Muskels. Bei unserem Gorilla sowie beim Menschen uimmt

er eine oberflachliche Lage ein. Deshalb nehme ich an, daC der

Muskel desto mehr in diese Lage hineingelaugt, je mehr er durch

Sonderung von den anderen Muskeln der tiefen^ Schicht eine wohl-

begrenzte Gestalt erlangt.

Beim Menschen haben sich in der Norm von den Komponenten

der tiefen Fingerstrecker nur die fiir den Daumen, den Zeige-

finger und den 5. Finger erhalten und als gesonderte Muskeln

entwickelt. Mehr oder weniger haufig werden jedoch auch bei

ihm Verhaltnisse gefunden, wie sie bei den Atfen vorkommen. Ich

beschranke mich darauf, nur einige diesbeziigliche Beobachtungen

anzufiihren, und verweise im iibrigen auf die Spezialwerke iiber

diesen Gegenstand.
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VerhaltuismaCig nicht selten hat sich die Komponente fiii'

den 4. Finger erhalten und ist mit dem Ext. dig. min propr. bis

auf die Endsehne fest verwachsen (Wood, Macalister, Flesch,

Spengemann u. a.). Die Hauj&gkeit dieser Varietat wird von

Wood auf 1 zu 8, von Macalister auf 1 zu 14 angegeben,

Meckel beschrieb einen Fall, bei welchem die Sehne des Ext.

indie, propr. auch Sehnen fiir den 3. und 4. Finger abgab: also

Erhaltung der Kompouenten der tiefen Fingerstrecker fiir den 3.

und 4. Finger und Verschmelzung mit der fiir den 2. Finger bis

auf die Sehnen. Humphry sah Abgabe einer Sehne von der des

Ext. ind. propr. fiir den 3. Finger: mithin Entwickelung der Kom-
ponente fiir diesen Finger und Verwachsen derselben mit der des

2. In ahnlicher Weise mufi auch die Entstehung der nachstehend

angefiihrten Varietiiten erklart werden. Gruber, Wood, Maca-
lister, Testut u. a. haben einen Muskel beschrieben, der als

Ext. pollicis et indicis bezeichnet wird. Derselbe wurde neben

einem Ext. indie, propr. und Ext. pollic. long, oder bei gleich-

zeitigem Fehlen eines derselben gefundeu. Macalister, Gruber,

Wood, v. Bardeleben, Flesch, Testut u. a. beschreiben einen

besondereu Extensor fiir den 3., Calori fiir den 3. und 4.,

CuRNOW fiir den 4. Finger.

Ueber die Verteilung der Sehnen der tiefen Fingerstrecker

auf die einzelnen Facher des Lig. carpi dors, fehlen fiir die Affen

die Angaben fast vollstandig, fiir den Menschen sind sie bei der

Beschreibung der Varietaten der tiefen Fingerstrecker auch mehr-

fach nicht angefiihrt. Soweit ich ersehen kann, weicht die An-

ordnung der Sehnen ira letzteren Fall nicht unwesentlich von der

normalen ab. So zog z. B. beim Vorhandensein eines Ext. pollicis

et indie, die Sehne dieses Muskels meist durch das 4. Each des

Lig. carpi dors. („im lateralen Winkel desselben unter der Sehne

des Ext. dig. comm. zum Zeigefinger" — Gruber). Dasselbe

beobachtete dieser Forscher bei den von ihm untersuchten Affen

(Cebus, Hapale). Bei Cebus apella nahm die Sehne des Ext.

pollic. long, sogar ihren Verlauf durch das 4. Each des Lig. carp,

dors. (Gruber).

Das Studium der tiefen Fingerstrecker zeigt, daC die Ent-

stehung der Verhaltnisse, welche wir bei den Affen mehr oder

weniger konstant und als Varietaten beim Menschen beobachten,

in gleicher Weise wie bei den tiefen Fingerbeugern leicht unter

der Annahme, daC urspriinglich ein einheitlicher tiefer Finger-
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strecker vorhanden war, sich dem Verstandnis erschlieCt. Urn die

Untersuchung nicht zu komplizieren, habe ich alle Beziehungen,

die zwischen den oberflachlichen und den tiefen Fingerbeugern

und -streckern bin und wieder beobachtet wurden, von der Be-

tracbtung ausgeschlossen , ferner auch die Teilungen einzelner

Komponenten derselben nicht imraer berucksichtigt. Ferner habe

ich die Ursprungsverhaltnisse der einzelnen Muskeln resp. ihrer

Komponenten und ihre Innervation vielfach nicht beachten konnen,

weil die betrefifenden Angaben bei den Autoren fehlen. Ich glaube

indes, daC alle diese EiDSchrankuugen auf die Annahme von der

ursprtinglichen Einheitlichkeit der tiefen Fiugerbeuger und -strecker

keinen Einflufi ausiiben,

BiscHOFF sagte (1880), „daB in Beziehung auf die Muskeln

die Hand des Menschen sich von der Hand des Affen vorziiglicb

durch den Besitz eiues eigeneu, gesonderten Streckmuskels des

Zeigefingers und eines eigenen, gesonderten langen Beugers des

Endgliedes des Daumens bedeutungsvoll unterscheide". Betreffs

des letzteren Muskels habe ich zeigen konnen, daB ein durch-

greifender Unterschied nicht besteht, da derselbe einerseits beim

Gorilla mitunter vorhanden ist, andererseits beim Menschen sehr

selten fehlt. Ueber den gesonderten Ext. indie, propr. auCert sich

Gruber (1886) in etwas schroffer Weise: „Der Ausspruch von

BiscHOFF, dafi der Besitz eines eigenen, besondereu Streckers des

Zeigefingers ein „spezifisch menschlicher" sei, ist daher nicht ein-

mal in Berticksichtigung der Quadrumana allein, geschweige denn

in Berticksichtigung der Mammalia uberhaupt wahr." Die von

mir oben ausgefuhrte Darlegung der Verhaltnisse bestiitigt die

Ansicht Grubers betrefis der Affen. Fassen wir nunmehr alles,

was wir iiber die tiefen Fingerbeuger und -strecker gesagt haben,

in kurze Satze zusammen, so wurden dieselben lauten : In Be-

ziehung auf die tiefen Fingerbeuger und -strecker ist ein spezi-

fischer Unterschied zwischen Affen- und Menschenhand nicht vor-

handen. Die Keime dieser Muskeln sind, wenn ich mich so aus-

drucken darf, bei Affen und Menschen in gleicher Weise vor-

handen. Erst die Entwickelung liiCt in der Norm Unterschiede

hervortreten. Dieselben sind jedoch sowohl auf der eiuen als auch

auf der auderen Seite durch Uebergange iiberbriickt. Der Gorilla

ist von alien Affen derjenige, bei welchem diese Unterschiede mit-

unter vollstandig schwiuden.

Die kurzen Muskeln der Hand iibergehe ich vollig und gedenke

nur der sogenannten Interdigitalmembranen Langers, die auf-
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fallonderweise vor diesem Forscher nur von Duvernoy (Gorilla)

und uach ihm von R. Fick (Orang) erwahnt werden. Sie waren in

gleicher Weise wie beim Orang Langers auch bei unserera Gorilla

vorhanden. Mit Recht schreibt ihnen Langer einen bedeutendeu

hemmenden Einflufi auf die Bewegungen der Finger zu. Hirer

Anwesenheit ist es zazuschreiben, dafi „in die Haut der Mittel-

hand mehr von den Grundphalangen einbezogen ist als beim

Menschen".

Von den Muskeln der hinteren GliedmaCen ist zunachst kurz

des M. iliopsoas zu gedeuken. Von seinen Bestandteileu verhiilt

sich der M. psoas major bei dem Gorilla und den ubrigen An-

thropoiden im wesentlichen wie beim Menschen. Sein Ursprung

geht bisweilen (bei meinem Gorilla und bei Troglod. aubryi) auf

die letzte und vorletzte Rippe uber. Nach Krause ist ein Ueber-

greifen des Ursprungs auf das Kopfehen der 12. Rippe auch beim

Menschen beobachtet worden, GroCeres luteresse beansprucht der

Psoas minor., der beim Menschen inkonstant ist und keine Be-

deutung besitzt. Er wurde bei alien Anthropoiden als ein mehr

Oder weniger vom Psoas maj. getrennter Muskelbauch gefunden,

erreichte jedoch nicht die relative Starke wie bei den niederen

Aflen. Der M. iliacus der Anthropoiden hat entsprechend der

Form des Darmbeines eine andere Gestalt wie beim Menschen

und ist, soweit Angaben vorliegen, schwacher ausgebildet als bei

diesem. Wie beim Menschen, so kommen auch bei einzelnen

Anthropoiden (Gorilla, Orang, Schimpanse) accessorische Ursprunge

vor, die nach dem Austritt des Ihacus aus dem Becken an den-

selben herantreten.

Der Glutaeus maximus war bei unserem Gorilla und bei den

von anderen Autoren untersuchten Anthropoiden im proximalen Ab-

schuitt viel schwacher entwickelt als beim Menschen und naherte sich

hierin den bei den niederen Alfen zu beobachtenden Verhaltnissen.

Nur Fick gibt an, daC bei seinem Orang der Muskel „zwar relativ

schwach, aber immerhin ein ganz kraftiger" war, sein Orang

keineswegs „durch die vielgeschmahten kiimmerlichen Affennates"

auffiel. Der Muskel entspringt bei den Anthropoiden, abweicheud

von dem des Menschen, fleischig auch vom Tuber ischiadicum und

reicht rait der Insertion am Femur verschieden weit distalwarts

herab, zuweilen bis zum Kniegelenk (Duvernoy, Langer).

Gratiolet und Alix teilten die Ursprungsbundel des Glut, maxi-

mus bei Troglodytes aubryi in 3 Gruppen ein, in 1) solche, die

vom Kreuz- und SteiCbein, 2) solche, die vom Lig. tuberoso-sacrum

Bd. XLII. N. F. XXXV. 17
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und 3) solche, die vom Tub. ischiad. ausgehen, und meinten, daS

Bur die der ersten Gruppe einen dem menschlichen Glut. max.

homologen Muskel bilden. Mit dieser Anschauung kann icb im

Hinblick auf die normalen menschlichen Verhaltnisse nicht uberein-

stimmen, nehme vielmehr auch die zweite Gruppe der Ursprungs-

bundel fiir denselben in Anspruch. Nur die vom Tuber ischiadicum

entspringenden Fleischbiindel sind dem Glut, maximus des Menschen

fremd, sie wurden von Duvernoy als Ischio-f6morien bezeichnet.

Teils sind sie mit dem Glut, maximus vollig verwachsen (Gorilla,

Schimpanse, Orang Langers), teils schlieCen sie sich distalwarts

demselben unmittelbar an. Fick fand bei seinen beiden Orang

diesen Muskel, welchen er als Ischio-s. Tubero-femoralis auf-

fuhrt, auf der linken Seite mit der Ansatzsehne des Glutaeus

maximus verwachsen, auf der rechten Seite dagegen nicht. Auf

letzterer hatte sich der Muskel bei dem einen dieser Tiere vollig

dem langen Kopf des Biceps angeschlossen, so daC er mit ihra

eine einzige Masse bildete. Klaatsch beobachtete, daC beim Orang

der Glutaeus maximus geringer entwickelt war als beim Menschen

und der Biceps eine Femoralportion aufwies, daC die letztere

beim Gorilla und Schimpanse fehlte, der Glutaeus maximus dieser

Anthropoiden aber mit seiner Insertion weit distal, beim Schimpanse

bis zum Knie, hinabreichte.

Betreffs der niederen Aflen geben Sirena (Mycetes), Pagen-

STECHER (Mandr. leucoph.) und Champneys (Cynoc. anubis) an,

daB der Glutaeus maximus nur schwach entwickelt war, und er-

wahnen nichts von einer Femoralportion des langen Kopfes des

Biceps. Der Arbeit von Klaatsch entnehme ich folgende An-

gaben

:

Lagothrix, Ateles und Mycetes besitzen keine Femoralportion

des langen Kopfes des Biceps. Der Glutaeus maxim, ist bei den

beiden erstereu Atfen schwach entwickelt und beschrankt sich auf

das proximale Viertel des Oberschenkels; seine Endsehne bildete

nicht ein Lig. intermusculare laterale. Bei Mycetes hingegen

reichte dieser Muskel fleischig bis zur Mitte des Oberschenkels

und bildete mit seiner sehnigen Fortsetzung eine Art von Lig.

intermusc. later., das sich bis zur Knieregion erstreckte, Bei

Hapale ist der Flex. crur. later. (= Biceps femoris) kraftiger als

bei Nyctipithecus und uberlagert den Glutaeus max.; bei beiden

ist eine Insertion des Flex. crur. lat. in der Fasc. femoralis vor-

handen und greift die Sehne des Glut, max, distal auf die hintere

Flache des Femur hinab. Bei Cebus tritt die Glutaalsehne nicht
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hervor, dafiir aber inseriert sich der Flex, cruris lateralis in die

Fasc. fenioralis von der Mitte des Femur bis zur Kniegelenkskapsel

(Aehnliches sah bei demselben Affen auch Church). Inuus ecaudat.

scblieBlich besitzt einen sehr gering entwickelten Glut, max., der

kaum iiber den Trochanter hinausgeht, und einen krilftigen Flex,

crur. lateralis, der zum Teil in der Fasc. femor. sich festsetzt.

Fiir den Menschen kann ich nur eine Beobachtung Henles
und Mitteilungen Testuts registrieren, die hierher gehoreD. Der

erste Forscher sah in einem Fall, daC mit dem langen Kopf des

Biceps ein starkerer Muskel entsprang, der sich in der Gegend

des Ursprunges des kurzen Kopfes in der Fascie verlor. Testut

erwahnt eines iiberzahligen kleinen Muskelbundels, das am Tub.

ischiad. entspringt und sich mit dem Glut. max. vereinigt oder,

von ihm getrennt, an das Femur zieht. Letztere Modifikation des

Ischiofemoralis beobachtete Testut selbst.

TJeberblicken wir das soeben Gesagte, so mufi hervorgeboben

werden, da6 der Glutaeus max. der Anthropoiden und der meisten

niederen Atfen dem menschlichen nicht entspricht und daB als

Homologon des letzteren nur der proximale Teil des ersteren an-

gesehen werden kann. Gleichzeitig entsteht die Frage, wohin der

distale Teil des Atfenglutaeus gehort. Haben wir dieselbe derart

zu entscheiden, daC der Glut. max. bei den Affen seinen Ursprung

auf das Tuber ischiadium ausdehnt und infolgedessen sein Ansatz

am Femur weit distal sich heraberstreckt, bisweilen sogar das

Kniegelenk erreicht, oder aber miissen wir diese Muskelpartie

nach dem Vorgange von Duvernoy u. a. als besonderen Muskel,

M. ischio-s. tubero-femoralis, auffassen, der bald mit dem Glut,

max. resp. dem langen Kopf des Biceps (= Flex, cruris lateral.)

verwachsen, bald (sehr selten) als relativ selbstandiger Muskel

auftritt? Die Losung dieser Frage ist ungemein schwer, beide

Ansichten haben ihre Vertreter gefunden. Langer spricht sich,

freilich nicht strikt, fiir die Zugehorigkeit des Ischiofemoralis zum

Biceps aus. Gleiches nimmt auch Fick in seiner ersten Abhand-

handlung iiber den Orang an. In seiner zweiten Arbeit nennt

dieser Forscher aber den Muskel „die accessorische Portion des

Biceps Oder des Glutaeus maximus". Bischoff nimmt ihn beim

Gorilla fur den letzteren Muskel in Anspruch, wahrend er fiir den

Orang seine Zugehorigkeit zum Biceps zugibt. Klaatsch scheint

eine ahnliche Stellung einzunehmen.

Nur der Xachweis der Innervation dieser Muskelpartie kann

die Frage entscheiden. Leider liegen uber dieselbe fast keine

17*
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Angaben vor, unci war es auch mir nicht moglich, eiue gesonderte

Innervation des Ischiofem oralis zu konstatieren. Soweit ich weiC,

ist FicK der einzige Forscher, der beobachten konnte, daC der

Muskel „nicht mehr vom N. glut, inf., sondern bereits vom Ischia-

dicus aus direkt versorgt" wird. Diese Mitteilung sowie die an-

gefiihrten Angaben iiber das Verbalten der Muskelpartie notigen

mich, dieselbe als besonderen Muskel aufzufassen, der seine Selb-

staudigkeit fast stets verliert. Dabei schlieCt er sich entweder

dem langen Kopf des Biceps oder dem Glutaeus maxim, an. Meist

ist ersteres bei den niederen Affen, letzteres bei den Anthropoiden

der Fall. Die wenigen bei den Menschen gemachten Beobachtungen

zeigen den Muskel in alien drei Arten des Verhaltens.

Der Tensor fasciae latae ist bei den Anthropoiden teils sehr

dunu und schmal, teils nicht vorhanden. Bei den niederen Alien

scheint er nie zu fehlen, ja mitunter sogar recht gut entwickelt

zu sein : so fand ihn Duvernoy bei Inuus von starkeren Pro-

portionen als beim Menschen, Sirena bei Mycetes in der proxi-

malen Partie dick und schmal, in der distaleu zart und platt. Ein

Fehlen des Tensor fasc. lat. konnte Gruber nur bei einer

robusten, fettarmen menschlichen Leiche konstatieren: er be-

zeichnet diesen Fall als „Orang-Utan-Bildung" und fugt hinzu —
„vorher nicht gesehen".

Der Glutaeus medius der Anthropoiden und der niederen

Affen weicht im allgemeinen nicht von dem des Menschen ab: er

er ist kraftig, mitunter sogar starker als bei letzterem (Schimpanse

nach Champnets). Er ist bei den Anthropoiden fast regelmaCig

mit dem dorsalwarts anliegenden Piriformis verwachsen, so daC

letzterer bisweilen nur an seinem Sacralursprung erkannt werden

kann. Eine Vereinigung der beiden Muskeln wurde iibrigens

auch bei Cynocephalus (Bischoff) und nicht sehr selten beim

Menschen (Bahnsen, Chudzinski, Macalister, Calori, Testut)

beobachtet.

GroCeres Interesse als der Glutaeus medius beansprucht der

Glutaeus minimus, da er zu dem Scansorius (oder Scandeus Traill)

in nahen Beziehungen steht. Dieselben sind vielfach so innig,

daB der letztere als eine Portion des Minimus aufgefaCt oder seine

Existenz uberhaupt in Abrede gestellt wurde. Letzteres tat

Bischoff betreffs des Gorilla und Gibbon, jedoch mit Unrecht.

Macalister, Chapman und Hepburn erwahnen des Scansorius

beim Gorilla, und zwar sah ersterer ihn mit dem Glut, med.,

letztere mit dem Glut, minim, verbunden. Wie Fig. 6 zeigt und
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die zugehorige Beschreibung erlautert, land ich bei diesem Anthro-

poiden eineii Muskel, der einen fast gesoiidcrten Scansorius dar-

stellt und nur in seineni distalen Abschnitt mit dem Glut, minim,

verwaclisen war, Fiir Gibbon kenne ich auGer Bischoffs Angabe

noch die Huxleys und Hepburns, nach welches der Scansorius

einen Teil des Glut, minim, bildete, Mithin kann man bei Gorilla

und Gibbon hochstens die Existenz des Scansorius als gesonderten

Muskel leugnen und mufi ihn als eine Portion des Glutaeus mini-

mus auffassen. Dieser Ansicht steht nur die Mitteilung Maca-
LiSTERS — Scansorius mit Glut. med. verbunden — im Wege.

Beim Schimpanse erwies sich der Scansorius teils abgegrenzt

(Wilder, Hepburn), teils vollstilndig verbunden mit dem schwachen

Glutaeus minimus (Huxley, Chapman, Champneys, Fick) oder

konnte uberhaupt nicht gefunden werden (Vrolik, Gratiolet und

Alix, Humphry), Beim Orang tritt er als vollstandig gesonderter

Muskel (Huxley, Bischoff, Hepburn, Fick) auf, der stark ent-

wickelt und vom Glut, minim, durch einen ansehnlichen Zwischen-

raum getrennt ist. Nur Fick fand bei seinem zweiten Orang

eine oberflachliche Verwachsung des Scansorius mit dem Glut,

med. und bringt mit dieser Angabe die oben erwahnte gleich-

lautende Mitteilung Macalisters in Erinnerung. Bei den niederen

Atfen beobachtete nur Sirena (Mycetes) einen gesonderten

Scansorius, wahrend Champneys ihn bei Cynoceph, anubis als

nicht diflferenziert bezeichnet, und Huxley sagt, dafi er bisweilen

mit dem Glut, minim, verschmolzen ist.

Was den Menschen anbetrifit, so sagen Theile, Macalister,

Henle, Wood und Krause fast ubereinstimmend, daB die vorderen

Biindel des Glut, minim, nicht nur zuweilen einen besonderen Kopf

desselben, sondern sogar (selten) einen gesonderten Muskel bilden.

Nach Henle und Wood entspricht derselbe dem M. invertor femoris

Owen des Orang. Krause, nach welchem der Muskel, falls ge-

sondert, von der Spina il. ant. sup. entspringt, fiihrt ihn als M.

glutaeus quartus an und fugt in einer FuBnote die Synonyma

Scansorius und Invertor femoris hinzu. Nach demselben Autor

entsendet der M. glut, quart, von seiner Insertion am Troch. maj.

einen Sehnenstreifen zum M. vast, later, Erwahnen wir schlieBlich

noch, daC nach Theile und Gegenbaur die vorderen Biindel des

Glut, minim, nicht selten mit dem des Glut. med. zusammen-

hangen, so finden wir mehr oder weniger alle Verhaltnisse, unter

welchen der Muskel bei den Anthropoiden und den niederen Aifen

erscheiut, auch beim Menschen wieder.
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Nach dem Gesagten miisseu wir den Scansorius als einen

Teil des Glut, minim, bezeichnen, der sich sowohl bei einzelnen

Anthropoiden uud bei Mycetes, als auch (selteu) beim Menschen

von dem letzteren Muskel vollstandig absondert. DaC er zu der

Gruppe der beideu tiefen Glutaei gehort, darauf deutet seine Ver-

sorguug durch den N. glut. sup. liin.

Fiir diesen, dem Scansorius (Scandens) Trailli homologen vor-

deren Abschnitt des Glut, minim, wird auch der Name Glutaeus

quartus bisweilen benutzt. Eine falsche Anwenduug des letzteren

finde ich bei Krause, der ihn auch als Synonym des M. iliacus minor

anfiihrt. Dieser Muskel hat jedoch, wie wir gleich sehen werden,

mit dem Glut, minim, nichts zu tun. Er wurde von Cruveilhier

als Ilio-capsulo-trochant6rien beschrieben; ich erwahne ihn unter

dem Namen Ilio-trochantericus. Er kommt beim Menschen recht

haufig (nach Krause augeblich in 85 Proz. der Falle) vor ; Testut

halt ihn sogar fiir eine normale Bildung und geht mit dieser An-

sicht wohl zu weit. Bischoff fand diesen Muskel beim Gibbon

und bei anderen Affen, ich beim Gorilla. Die Insertion und

nameutlich die Innervation (N. femoralis) zeigen deutlich, dafi er

nicht zu dem Glut, minim, gehort, sondern dem Iliopsoas sich

anreiht.

Vom Piriformis erwahnte ich bereits, dafi er bei den niederen

Affen fast regelmaCig mit dem Glut. med. verwachsen ist. Hier

ware noch nachzutragen , dafi sein Sacralteil bei den niederen

Affen oft fehlt (Meckel, Sirena). Beim Menschen fehlen zuweilen

einzelne sacrale Ursprungsbundel (Theile, Krause) oder der

ganze Muskel (Budge, Otto, Macalister). Von den Anthro-

poiden ist es nur der Orang, bei welchem Chapman den Sacral-

teil einmal vermifite.

Der Obturator internus, die beiden Gemelli sowie der Quadratus

femoris verhalten sich bei den Affen im wesentlichen wie beim

Menschen.

Der Sartorius war bei unserem Gorilla schwach entwickelt.

Ebenso fanden ihn auch Bischoff (1880) beim Gorilla, Fick beim

Orang, Gratiolet und Alix bei Troglodytes aubryi. Diesen

Beobachtungen steht die Ansicht gegeniiber, dafi der Muskel bei

den Anthropoiden (Gegenbaur) resp. bei den Anthropoiden und

den niederen Affen (Bischoff 1870) starker ist als beim Menschen.

Da die Mehrzahl der mir zuganglichen Arbeiten keine Angaben

iiber die Starke des Muskels enthalten, so kaun ich die Ansicht

der beiden letztgenanuten Autoren nicht einer Kritik unterziehen
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und muC die oben erwiiliDten Beobachtungen einstweilen als indi-

viduelle Varietiiten deuten. Der Ursprung des Muskels am Darm-
bein siiikt bei den Alien uicbt selten (Gratiolet und Alix, Hep-
burn, Kick, Pagenstecher, Sirena) kaudalwarts herab, ein Ver-

halteu, welches auch bei dem Menschen manchmal (Testut,

Ledouble) vorkommt. Beziiglich der Insertion verweise ich auf

die Besprechung des Semitendinosus, dessen Ansatz gemeinsani

mit dem des Sartorius und des Gracilis geschildert werden soil.

Von den Kouiponenteu des Quadriceps femoris interessiert uns

nur der Rectus und bei ihm speziell der Ursprung. Derselbe

erfolgt bei den Atfen bald mit 2 Sehnen, bald mit einer und in

dem letzteren Fall stets von der Spina il. ant. inf. Sind 2 Ur-

spruugssehneu vorhanden, so sind dieselben bisweilen (Gorilla,

Orang, Scbimpanse, Cynocephalus) nicbt vollig voneinander getrennt,

sondern bilden einen Bogen, der, von der Spina il. ant. inf. aus-

gehend, dem Acetabulum anliegt (Hepburn, Champneys, Testut).

Beim Menschen wird ein Fehlen der lateralen Ursprungssehne nur

selten, dagegen recht haufig ein Zusammenhangen der beideu

Ursprungssehnen beobachtet. Ferner kommt es beim Menschen

vor, dafi die beiden Urspriinge sich erst vereinigen, nachdem die

Sehnen bereits in Fleischbiindel iibergegangen sind. Auf diese

Weise repriisentiert sich der Rectus femoris als doppelter Muskel,

eine Beobachtung, die Testut einmal auch bei Cercopithecus

niachen kouute.

Die Adductores sind bei den Anthropoiden und den niederen

Aifen viel starker entwickelt als beim Menschen. Bei letzterem

besteht diese Gruppe aus 3 in ventrodorsaler Richtung hinter-

einander liegenden Schichten, deren erste den Pectineus, Adductor

longus und Gracilis zusammenfaCt und deren zweite und dritte

vom Adductor brevis resp. Adductor magnus dargestellt wird.

Diese Einteilung ist im allgemeinen auch bei den Affen durchzu-

ftihren, wenugieich ein teilweises Verschmelzen der einzelnen

Muskeln bei ihnen noch haufiger und ausgedehnter auftritt als

beim Menschen.

Der Pectineus ist bei den Anthropoiden vielfach (Duvernoy,

FiCK, Testut) in 2 nebeneinander liegende Portionen getrennt,

was nicht selten auch beim Menschen beobachtet wird. In solchen

Fallen liiCt sich koustatieren , daC die laterale Portion vom

N. femoralis, die mediale dagegen vom N. obturatorius versorgt

wird. Bei Mycetes fand Sirena eine Zweiteilung des Muskels

nicht, bei Hapale vermifite Bischoff den letzteren vollstandig.
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An den Pectineus scblieBt sich mediauwiirts mit seinem Ur-

sprung der Adductor longus an. Entweder grenzt er unmittelbar

an ihn, so dafi der Pectineus als eine Portion des Adductor longus

erscheint (Hepburn bei Gorilla und Oraug), oder ist von jenem

durch eine relativ breite Lticke getrennt (Sommer bei Gorilla).

Die Insertion erfolgt im mittleren Drittel des Femur, kann sich

jedoch beim Gorilla noch weiter distalvviirts ausdehneu (Sommer).

Diesem Befund kann der Macalisters an die Seite gestellt werden,

der beim Menschen in einem Fall den Ansatz des iMuskels bis

zum Knie herabsteigen sab. Eine Verdoppelung des Adduct. long.,

wie sie Meckel, Theile, Macalister u. a. beim Menschen be-

obachteten, wurde bei den Affen nie gefuuden.

Der Gracilis der Anthropoiden und der niederen Atfen zeigt

nach den iibereinstimmenden Angaben aller Autoren eine viel

starkere Ausbilducg als der des Menschen. Mit Recht sagt Ficic

von ihm, daC er „nichts weniger als gracil" sei. In Beziehung

auf diese Starke ist die Angabe Gegenbaurs von Wichtigkeit,

daC beim neugeborenen Menschen der Muskel durch sein bedeutendes

Volum an den Befund bei den Alien eriunert. Der Ursprung ver-

halt sich wie beim Menschen. Auf die Insertion komme ich bei

der Schilderung des Semitendinosus zuriick.

Der Adductor brevis ist bei den Anthropoiden bisweilen

(Hepburn beim Schimpanse und Orang, Sommer bei Gorilla) in

2 Portionen geteilt, die sich kurz vor der Insertion miteiuander

verbinden. Bei meinem Gorilla war die Liicke, welche die beiden

Portionen trennte, imraerhin so groB, daC in derselbeu die mittlere

Portion des Adductor magnus zum Vorschein kara. Eine derartige

Teilung des Muskels ist bei den niederen Affen bisher nicht be-

obachtet worden. Champneys druckt sich betreffs der Verhilltnisse

bei Cynocephalus auubis uubestimmt aus, indem er den Muskel

vielbiindlig nennt. Beim Menschen ist eine Zweiteilung durchaus

nicht selten (Macalister, Krause, Testut) und auch eine Drei-

teilung gefunden worden (Flesch, Testut). Die Zweiteilung,

welche im Verlauf des Muskels eiutritt, wird von Sappey beim

Menschen sogar als normaler Befund angeseheu. Clason fand

bei ihm eine voUstiindige Zweiteilung vom Ursprung bis zur In-

sertion. Betreffs der Ausdehnuug des Ansatzes finde ich bei den

Autoren keine genugendeu Mitteiluugen und mache darauf auf-

merksam, da6 nach Gegenbaur dieselbe beim Menschen sehr

wechselnd ist.

Der Adductor magnus laCt bei Gorilla, Schimpanse, Hylobates
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und Mycetes eine mehr oder weniger gesonderte Portion erkennen,

die DuvERNOY als Ischio-condyloidien bezeicbnete. Dieselbe besaB

bei unsereni Gorilla einen von dem des ubrigen Muskels abge-

grenzten Ursprung und war weiterhin mit letzterem vcrwachsen.

Die Richtung der Bundel lieC jedoch deutlich erkennen, daC die

Lticke, durch welche die SchenkelgefaCe hindurchtraten, zwischen

dieser Portion und dem ubrigen Muskel sich befand. In welcher

Ausdehnung die Sonderung der Portion von den anderen Autoren

gefunden wurde, gebt leider aus ihren Angaben nicht hervor. Fiir

den Schimpanse teilen Hepburn und Champneys nur mit, dafi

sie von dem ubrigen Muskel getreunt war und zwischen ihr und

letzterem die SchenkelgefaCe hindurchtraten. Bischoff sah bei

dem Schimpanse, Hylobates und alien anderen von ihm unter-

suchtea Alien ebenfalls „eine Abtrennung einer starken Muskelpartie

von dem unteren Rande des Adductor magnus, welche einen be-

sonderen Muskel darstellt. Zwischen diesem Muskel und dem
eigentlichen Adductor magnus treten die Arteria und Vena femorales

hindurch, ganz zwischen Muskelfasern eingeschlossen, nicht durch

einen Spalt in der Sehne des Adductor magnus, wie dieses beim

Menschen der Fall ist." Diese Darstellung entspricht meiner

Meinung nach insofern nicht den Tatsachen, als Bischoff nicht

hervorhebt, daC auch beim Menschen der distalwarts von dem
Hiatus adductorius gelegene Teil des Adductor magnus ofifenbar

nicht demselben angehort, sondern eben jene Portion darstellt, die

bei den Alien teils als besonderer Muskel sich reprasentiert, teils

mit ihm verwachsen ist. Wie bei den Anthropoiden diese Portion

vom N, ischiadicus (Hepburn, Champneys) resp. von einem Ast

des N, tibiahs (Sommer) versorgt wird, so unterscheidet sich auch

beim Menschen die Innervation derselben von der des ilbrigen

Muskels, denn nach Gegenbaur empfangt sie „in der Regel

vom N. ischiadicus Zweige". Im Hinblick auf diese Verhaltnisse

ist es interessant, daC nach G. Ruge (zitiert nach Gegenbaur)

der Sehnenbogen des Adductor magnus „einer oft sehr be-

deutenden Portion des Muskels" angehort, „welche ursprunglich

einen Beugemuskel vorstellt". — Was den Adductor minimus an-

betritft, so scheint er als gesonderte Partie des Adductor magnus

nur beim Gorilla mitunter (Hepburn, Sommer) vorzukommen,

wenigstens konnte ich weitere Angaben liber denselben nicht

ermitteln.

Wie die Adductores, so war auch der Obturator externus bei

den Anthropoiden und den niederen Afifen starker ausgebildet als
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beim Menschen. Er zeigte jedoch im Ursprung und in der Insertion

keine Abweichungen von dem des letzteren.

Der Biceps beansprucht uusere Aufraerksamkeit in ganz be-

sonderem Grade. Wie schon aus der Innervation des Muskels

beim Menschen gefolgert werden kann, haben die Komponenten

desselben, das Caput longum und das Caput breve, eine ganz ver-

schiedene Herkunft. Nanientlich ist es das letztere, welches die

Forscher (Kohlbrugge, Ranke, Bolk und Klaatsch) beschaftigt

hat. Ranke spricht sich dahin aus, dafi das Caput breve dem
Glutaeus superficialis verwandt sei, wahrend Kohlbrugge dasselbe

als oberen Teil der auf das Femur hinaufgeriickten Peronaei auf-

fafit. Die Ansicht KohlbrUgges wird von Bolk auf Grund von

Befuuden verteidigt, die er an einem jungen Orang machte und

die nach seiner Meinung den kurzen Bicepskopf als ein der

Peronaeusgruppe zugehorendes Gebilde kennen lehren. Dem-
gegeniiber tritt Klaatsch, der ein reiches, den Menschen, die

Anthropoiden, die niedereu Affen und die Edentaten umfassendes

Material untersuchte, dafiir ein, da6 der kurze Kopf mit den

Peronaei nichts zu tun habe, sondern dem Tenuissimus niederer

Wirbeltiere homolog sei. Die Entscheidung dieser Frage ist von

groBer Bedeutung, da damit gleichzeitig auch die Frage von der

Stellung des Menschen zu den Anthropoiden und den niederen

Affen in ihrer Losung gefordert wird. Deshalb habe ich, um mog-

lichst Klarheit iiber die beziiglichen Verhaltnisse zu gewinnen, im

Nachfolgenden zusammengestellt, was ich dariiber in den mir zu-

ganglichen Arbeiten fand.

Von den Anthropoiden weisen nur Gibbon und Schimpanse

annahernd Verhaltnisse auf, wie sie beim Menschen beobachtet

wurden. Vrolik und Wilder sahen beim Schimpanse keine

Sonderung der beiden Kopfe des Biceps. Bischoff uennt den

Biceps des Schimpanse und des Gibbon mit Beziehung auf den

des Gorilla und des Orang am meisten meuschenahnlich. Beim

Gibbon fand Ranke eine festere Vereinigung des kurzen Kopfes

mit dem langen. Bei demselben sah Kohlbrugge, daC alle Fasern

des ersteren sich zu der Sehne des letzteren begeben. Nach

Klaatsch waren die beiden Kopfe beim Schimpanse in ziemlicher

Ausdehnung verwachsen, Hepburn fand, daC beim Gibbon die

Fasern des kurzen Kopfes sich mit der Sehne des langen ver-

banden, beim Schimpanse hingegen die Kopfe getrennt waren und

nur eine geringe Fusion beider Endsehnen bestand. Bei dem von

Testut untersuchten Schimpanse waren die hinteren Biindel des
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Caput breve vollig gesondert, und nur die vorderen befestigteu

sich an der Sehue des Caput longum. Nach Gratiolet und Alix

waren die Kopfe des Biceps bei Troglodytes aubryi niclit vollig

voneinander getrennt. Champneys berichtet, daC bei seinem

Schimpanse die Sehnen beider Kopfe nicht vollstandig verschmolzen

waren. Wyman schliefilich konstatierte bei einem Schimpanse, daC

der kurze Kopf vom langen Kopf fast getrennt war. In den bisher

registrierten Fallen war der kurze Kopf entweder fleischig mit

der Endsehne des langen verbunden oder vereinigte sich mit dieser

erst, nachdem er selbst bereits sehnig geworden war. — Im Gegen-

satz zu diesen Fallen steht die Beobachtung Sandiforts, der bei

einem jungen Schimpanse eine vollstandige Sonderung beider Kopfe

beobachtete.

Bei dem Gorilla fanden Duvernoy, Bischoff, Macalister,

Symington und Sommer, bei dem Orang Sandifort, Huxley,

Langer, Bischoff, Church, Fick und Bolk die beiden Kopfe

des Biceps vollig voneinander getrennt. Nur Klaatsch gibt fiir

den Gorilla und Hepburn fiir denselben und den Orang ab-

weichende Angaben. Nach Klaatsch ist die Vereinigung der

beiden Kopfe beim Gorilla unvollstandiger als beim Schimpanse

und laCt sich die Endsehne des langen Kopfes fast vollig frei von

dem darunter liegenden Caput breve abheben. Nach Hepburn
besteht wie beim Schimpanse so auch bei dem Gorilla und dem
Orang eine geringe Fusion der Sehnen beider Kopfe.

Der Ursprung des Caput longum des Biceps ist bei den An-

thropoiden im wesentlichen derselbe wie beim Menschen. Ueber

die Art und die Ausdehnung des Ursprunges des Caput breve

lauten jedoch die Mitteilungen der Autoren nicht ganz iiberein-

stimmend. Nach Duvernoy und Sommer entspringt dasselbe beim

Gorilla an der Linea asp. femor. medianwarts vom Glut, max.,

nach Klaatsch von der Oberflache der Endsehne dieses Muskels

und nur mit den tiefsten Fasern vom Femur selbst. Nach

Duvernoy und Sommer reicht der Ursprung beim Gorilla ziemlich

weit proximalwarts hinauf, und ist nach Sommer mit seinem

distalen Ende 2^2 cm vom Epicond. lat. femor. entfernt, nach

Klaatsch steht dasselbe vom letztgenannten Knochenvorsprung

belra Schimpanse 4 cm und beim Gorilla nur in geringem MaCe

ab. Eineu gleichen Abstand des Ursprunges vom Epicond. lat.

femor., wie Klaatsch beim Gorilla, verzeichnet Church fiir den

Orang, bei welchem das proximale Ende des Muskels 2V2 cm vom

Troch. maj. entfernt war. Nach Testut reichte der Ursprung
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des Caput breve beim Schimpanse bis zum Epicond. lat. femor.

Nach Gratiolet und Alix besteht das Caput breve schon am
Ursprung aus zwei getrennten Schichten, die an ihrem vorderen

Rande sich verbinden. Die UrspruDge derselben erfolgten gleich-

zeitig an der unteren Halfte des Femur und stiegen ein wenig

oberhalb des Ansatzes des Ischiofemoralis hinauf. Bolk berichtet

von einem jungen Orang, dafi der Ursprung am mittleren Drittel

des Femur erfolgte, und zwar im proximalen Abschnitt zwischen

den Insertionen des Quadr. feraor. und Glut, superfic. und im

distalen zwischen denen des Adduct. magn, und der Feraoralportion

des Biceps. Eine Teilung des Caput breve in ein oberflachlicbes

und ein tiefes Blatt bemerkte Bolk uuterhalb des Ursprunges,

Klaatsch beim Schimpanse erst kurz vor der Insertion.

Beziiglich der Insertion des Caput long, berichten Duvernoy,

Hepburn und Sommer, daC sie beim Gorilla am Condyl. lat. tibiae

erfolgt. Nur Bischoff fand die Insertion bei diesem Tier an der

Fibula und gleichzeitig eine Ausstrahlung der Endsehne in die

Fasc. cruris, welche Sommer bei seinem Gorilla auch beobachtete.

Fiir den Orang notiert Fick drei Insertionspunkte der kraftigen

, Aponeurose des Caput long. ; dieselbe 1) strahlt gegen die Patella

und gegen den Ursprung des Peronaeus long, aus und setzt sich

2) an den Condyl. lat. tibiae sowie 3) an das Capitul. fibul. un-

mittelbar vor dem Ursprung des Lig. longum. Klaatsch teilt

mit, daB beim Orang die platte Endsehne in die Kniegelenkskapsel

ausstrahlte und derbere Ziige derselben von hier aus indirekt in

starkerem Mafie zum Condyl. lat. tibiae und in schwacherem zu

dem relativ gut ausgepragten Capitul. fibul. Beziehungen bahnten.

Eine Beteiligung der Endsehne an der Kniegelenkskapsel bemerkte

beim Orang Bischoff ; nach ihm befestigte sie sich alsdann nicht

an dem Kopfchen des Wadenbeines, sondern weiter unten an diesem

Knochen. Langer sah an seinem jugendlichen Orang, dafi die

aponeurotische Endsehne des langen Kopfes streckwarts an der

Bildung der fibrosen Kappe des Knies sich beteiligte und darauf

in die Fasc. cruris und in das zwischen den Zehenbeugern und

den Peronaei eingeschobene Fasciendissepiment tiberging. Hepburn
fiihrt fiir den Orang als Ansatzpunkt nur den Condyl. lat. tibiae

an. Nach diesem Autor inserierte sich die Endsehne des Cap.

long, beim Schimpanse auch nur an derselben Stelle und nach

Champneys auCerdem noch in der Fasc. cruris. Letztere fiihrt

Klaatsch gleichfalls fiir diesen Anthropoiden an und fiigt hinzu,

dafi die Endsehne deutlich mit der Kniegelenkskapsel zusammen-



Das Muskelsystem des Gorilla. 269

hangt. Wyman sagt nur, daC beim Schimpanse die Endsehne sich

an der Fibula anheftet. Gratiolet und Alix bringen niehr

detaillierte Angaben. Diese Forscher beobachteten bei Troglodytes

aubryi 4 InsertioDsbiindel der Endsehne des Caput long.: das 1.

und 2. geht an die Tuberos. ant. tibiae resp. an die vorderste

Partie des Capit. fibul. ; das 3. gleitet uber die laterale und hintere

Fliiche des letzteren und verlangert sich in das Sept. intermusc.

fibul. post.; das 4. setzt den Rand der Hauptsehne fort und ver-

langert sich in der hinteren Unterschenkelfascie bis zum Calcaneus.

Nach KoHLBRtJGGE inseriert sich beim Gibbon der Hauptteil der

fiir beide Kopfe des Biceps gemeinschaftlichen Sehne am Condyl.

lat. tibiae, und ein kleiner Teil giug in die Fasica cruris iiber.

Nur bei Hylobates syndactylus beobachtete derselbe Autor eine

Insertion am Capitulura fibulae.

Ueber die Insertion des Caput breve bei den Anthropoiden

wurden Angaben gemacht, die mehrfach voneinander abweichen.

SoMMER beobachtete beim Gorilla einen fleischigen Ansatz am

Capitul. fibul. und 4^1^ cm weit am Sept. intermusc. fibul. post.

Aehnliches sah Langer beim Orang; der Ansatz erfolgte hier

direkt am Wadenbein aponeurotisch. Nach Fiok reichte bei seinem

zweiten Orang die Insertion bis zur Mitte der Fibula herab,

wahrend bei seinem ersten Orang ein dickeres laterales Biindel

sich in der Ease, cruris und in dem Flex, halluc. long, verlor und

ein schwacheres mediales in die Fascie des Cap. later, gastrocnemii

iiberging. Letzteres sah in groCerem Umfange Hepburn bei alien

Anthropoiden und fand gleichzeitig als Hauptinsertionspunkt das

Capitul. fibul. Diesen Knochenteil sowie die Ease, cruris bezeichnen

als Ansatzpunkte : Duvernoy fur den Gorilla, Bischoff fiir diesen

und den Orang und Champneys fiir den Schimpanse. Wyman
fiihrt fiir den Schimpanse als Insertionsstelle nur die Fibula an, und

zwar unterhalb der des Caput long. Bei dem Schimpanse und

dem Hylobates bemerkte Bischoff und beim Orang Klaatsch,

dafi der kurze Kopf in die Fascia cruris ubergeht. Entsprechend

der Teilung des Caput breve bringen einerseits Gratiolet und

Alix fur den Troglodytes aubryi, andererseits Bolk fiir den

Orang gesonderte Mitteilungen uber die Insertion einer jeden der

Schichten. Nach den ersteren Forschern setzte sich das ober-

flachliche Blatt an die aponeurotische Sehne des Caput long, und

das tiefe Blatt, getrennt von dieser, an die Tibia und die Fibula ; die

hintersten Muskelfasern des tiefen Blattes verloren sich direkt in

der Unterschenkelfascie und gewannen hierdurch Beziehungen
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zura Calcaneus. Bolk berichtet, daC das oberflachliche Blatt des

Caput breve in eine diinne platte Sehne iiberging, die mit ihrem

oberen Teil am Condyl. lat. tibiae sich befestigte und mit ihrem

unteren Teil in die Fasc. crur. iiberging. Das tiefe Blatt zeigte

in auffiilliger Weise Beziehungen zu den Peronaei. Mit diesen

zog seine Sehne distalwarts und inserierte sich auf der rechten

Seite an dem Calcaneus sowie der Tuberos. metatarsi V und auf

der linken in der Fasc. cruris und am Calcaneus. Auf beiden

Seiten traten Verbindungen mit dem Peron. long, auf, indem die

Sehne des tiefen Blattes an ihrem aufiersten Ende sich mit einem

Blattchen der Sehne jenes Muskels verband oder in deren Scheide

iiberging. AuCerdem beobachtete Bolk auf der linken Extremitat

seines Orang ein kleines, schmales, spindelformiges Muskelchen.

Dasselbe entstand aus Bundeln, die teils vom Cap. breve sich

losten, teils vom Capitul. fibul. entsprangen, und bildete eine relativ

Starke Sehne, die mit den Sehnen der Peronaei herabzog und an

der lateralen Seite des FuBes mit der Sehne des Peron. long,

resp. mit deren Scheiden sich verband. Meiner Meinung nach

ist dieses Muskelchen geeignet, eine Erklarung der eigentiiralichen

Insertionsverhaltnisse, welche bei dem BoLKschen Orang die Sehne

des tiefen Blattes aufwies, und der Beziehungen derselben zur

Sehne des Peron. long, zu ermoglichen. Deshalb komme ich

weiter unten auf dieses Gebilde zariick. An letzter Stelle erwiihne

ich noch Klaatsch, der beim Schimpanse zwar keine Teilung

des Cap. breve in zwei Schichten bemerkte, bei der Insertion des-

selben aber zwei Partien unterscheiden konnte, eine oberflachliche

und eine tiefe: erstere setzte sich mit der Sehne des Caput long,

fest, letztere ging wesentlich in die Fascia cruris iiber.

Die niederen Atfen besitzen samtlich einen dem Caput long,

des Biceps homologen Muskel, der als Flex. crur. later, bezeichnet

wird und bald relativ schwach, bald sehr stark (Cynocephalus nach

Champneys, Cercopithecus nach Burdach) ausgebildet ist. Von
ihnen zeigen jedoch die Aifen der alten Welt die merkwiirdige

Tatsache, daC bei ihnen das Caput breve des Biceps resp. ein.

demselben homologer Muskel vollig fehlt. Aus der Reihe der mir

bekannten Autoren erwahne ich nur Burdach, Huxley, Pagen-

STECHER, Champneys, Te8tut und Klaatsch, die ihn nicht fanden

bei: Cynocephalus, Mandrilla, Macacus, Inuus, Cercopithecus und

Semnopithecus. Nur die Atfen der neuen Welt scheinen einen

solchen Muskel fast durchweg zu besitzen (nach Klaatsch bei

Arctopitheci — Hapale oedipus, rosalia, jacchus, penicillata, albi-
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coUis — , Nyctipitheci, Cebus, A teles, Lagothrix und Mycetes seni-

culus ; bei Mycetes fuscus fand ilin auch Sirena). Sovveit ich

weiG, alleinstehend ist die Angabe Champneys', der ihn bei Cebus

vermiCte. Freilich fiihrt Testut unter den Affen, welche ein

Caput breve nicht besitzen, auch Pithecia hirsuta und Hapale

penicillata an, teilt aber nicht mit, auf wessen Untersuchungen er

diese Angaben begrundet.

Das Caput breve resp. der demselben homologe Muskel war

nach Klaatsch nur bei Arctopitheci und Cebus vom Caput longum

vollstiindig getreunt. Bei Nyctipithecus , Ateles, Lagothrix und

Mycetes war nach demselben Autor teils eine innige Verbindung

der beiden Kopfe zu stande gekommen, teils nur die oberflachhche

Portion des Cap, breve mit der Sehne des Caput long, vereinigt.

Sirena berichtet, daO bei Mycetes fuscus der Biceps sich hierin

wie beim Menschen verhielt. Der Ursprung des Caput breve,

welches Klaatsch als Homologon des Tenuissimus niederer

W'irbeltiere auffafit, erfolgt nach diesem Forscher an der Medial-

flache des Glut. max. von dessen Fascie und weist keine Be-

ziehung zura Femur auf. Die Insertion fand durch Uebergang in

die Fasc. crur. statt, in welcher die Fasern der Endsehne zu-

weilen (Ateles, Lagothrix) bis zur Mitte des Unterschenkels ver-

folgt werden konnten. In gleicher Weise befestigte sich auch die

Endsehne des Cap. long. Dieselbe hatte nur bei Ateles und

Mycetes Beziehungen zum Condyl, later, tibiae. Bei Mycetes

fuscus inseriert sich nach Sirena der Biceps nicht an das Capi-

tulum fibulae, sondern streicht um dasselbe wie um eine Rolle

und heftet sich an den Condyl, later, tibiae.

Die Innervation der beiden Komponenten des Biceps wird bei

alien Aflfen genau wie bei dem Menschen von verschiedenen Aesten

des N. ischiadicus besorgt: fiir das Caput long, von Zvveigen des

N. tibiahs und fur das Caput breve von solchen des N. peronaeus.

Als interessant mag hier notiert werden , da6 bei dem von

Champneys untersuchten Schimpanse zwei voneinander gesonderte

Zweige des N. ischiadicus in das Caput breve eindrangen.

Wenden wir uns auf Grund dieser Mitteilungen zuuachst zur

Frage von der Herkunft des kurzen Kopfes des Biceps. Nach

BoLK inserierte sich bei dem von ihm untersuchten Orang die

Sehne des tiefen Blattes nicht allein am Calcaneus (auf der linken

Seite) resp. an der Tuberos. metatarsi V (auf der rechten), sondern

ging auch (auf beiden Seiten) Verbindungen mit der Sehne des

Peronaeus long, oder deren Scheide ein. Diese Beobachtung,
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welche, soweit ich weiC, vereinzelt dasteht, gibt Bolk den AnlaC,

fiir die Ansicbt Kohlbrugges einzutreten, da.6 der kurze Biceps-

kopf der Peronaeusgruppe angehore. Eine einzelne Beobachtung

kann natiirlich uicbt geniigen, urn diese Ansicbt als gesichert bin-

zustellen. AuBerdem glaube icb aber gerade in dera Funde jeues

oben erwabnten distinkten Muskelchens, den der Orang Bolks

auf seiner linken Extremitat besafi und dessen Sehne sicb mit der

des Peronaeus long, verband, ausreicbenden Grund zu der An-

nabme zu finden, dafi ein Teil der Muskelbundel des von Bolk
bescbriebenen tiefen Blattes des Caput breve genetiscb nicbt diesem,

sondern der Peronaeusgruppe angeborten: dieselben waren engere

Verkniipfungen mit dem Caput breve eingegangen. Zu dieser

Annahme halte ich micb fiir um so mebr berecbtigt, als die Ur-

sprungsverbiiltnisse jenes Muskelchens darauf hinweisen und Bolk

nur auf der rechten Seite, auf welcher dasselbe fehlte, als In-

sertionspunkt des tiefen Blattes unter anderem auch die Tuberos.

metatarsi V beobacbtete. Einige Aehnlicbkeit hat das von Bolk
beschriebene Muskelchen mit demjenigen, welches Langer eben-

falls an der linken Extremitat eines Orang „einbezogen in die

Fascienkapsel der Peronaei" fand (V. p. 281, 283). Einstweilen

muC gegeniiber der Ansicbt Kohlbrugges diejeuige Klaatschs,

nach welchem der kurze Kopf des Biceps dem Tenuissimus

uiederer Wirbeltiere horaolog ist, als die allein berechtigte hin-

gestellt werden. Wie Bolk betont, sind die Innervatiousverbalt-

nisse nicht geeignet, die Frage von der Herkunft des Caput

breve zu beantworten, sondern ist die Losung derselben allein von

vergleichend - myologischen Untersucbungen zu erwarten. Solche

waren mithin noch erwiinscht, um vollige Sicherheit bierin zu

erlangen. — Zur Zeit ist als distale Grenze der Kopfe des Biceps

bei den Affen der Calcaneus zu bezeichnen. Auf diesen Knochen

kann der Muskel mit Hilfe der Fasc. crur., in welche die Sehnen

beider Kopfe mebr oder minder weit ausstrahlen, eine geringe

Wirkung ausiiben.

Fassen wir alsdann die iibrigen iiber das Verhalten des Biceps

referierten Angaben kurz zusaramen und beriicksichtigen wir gleich-

zeitig die betreffenden normaleu und auomalen Yerhaltnisse beira

Menschen, so ist an erster Stelle zu erwabnen, daB der kurze

Kopf des Biceps oder der ihm homologe Muskel bei den Anthro-

poiden stets und bei den niederen Aifen der neuen Welt fast stets

vorbanden ist, dagegen bei denen der alten Welt durchweg fehlt.

Das Fehlen des kurzen Kopfes wurde beim Menschen sehr selten
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konstatiert, und zwar von Otto, Meckel, Budge, Theile und

neuerdings in 2 Fallen von Knott. Was die Beziehungen der

beiden Kopfe zueinander anbetriii't, so zeigen nur der Schimpanse

und die platyrrhiuen Affen (in den meisten Fallen) sowie der

Gibbon (stets) eine Verbiudung derselben, wie sie bei dem Menschen

die Kegel bildet. In geringer Ausdehuung sind die beiden Kopfe

selten beini Gorilla, Schimpanse und Orang verbunden. Eine

voUige Sonderuug derselben bildet aber bei Gorilla, Orang, Arcto-

pitlieci und Cebus den fast regelmaCigen Befund. Beim Menschen

sahen Macalister einmal eine nicht voUige und derselbe Forscher

und Hepbukn je einmal eine vollige Trennung der beiden Kopfe.

Die Augabeu iiber die Insertion lauten bei den Autoren zwar

sehr verschieden, jedoch laCt sich unschwer erkennen, dafi bei den

Anthropoiden, selbst vvenn die Sehnen der beiden Kopfe zusammen-

hangen, als Ansatzpuukt nur auBerst selten das Capitulum fibulae

allein dient (einmal bei Gibbon). Haufiger schon wird dasselbe

in diesem Fall bei den Anthropoiden gleichzeitig mit dem Condyl.

later, tibiae, der Kuiegelenkskapsel, der Fasc. crur. oder dem
zwischen den langen Beugern des FuBes und den Peronaei ge-

lagerteu Fascieudissepiment beansprucht. Sind die Kopfe getrennt,

so setzt sich das Caput breve bei dem Gorilla (stets) und den

anderen Anthropoiden (meist) an das Capitulum fibulae und geht

von hier in die Fascia cruris, wahrend die Sehne des Caput long,

beim Gorilla (fast stets) und bei den anderen Anthropoiden (hiiufig)

den Condyl. later, tibiae als Insertionspunkt beuutzt und von hier

(mehrfach) in die Kuiegelenkskapsel, die Fascia crur. und das

Septum intermusc. fibul. post, ausstrahlt. Eine ausschlieBliche

Benutzung des einen oder des anderen Knochenteiles laCt sich

fiir die Sehnen der beiden Kopfe nicht nachweisen, immerhin ist

jedoch hervorzuheben, dafi die Sehne des Caput long, meist den

Condyl. lat. tibiae, die des Caput breve fast stets das Capitul.

fibulae als knocherne Ansatzstelle wahlt. Bei den niederen Alien

gehen die Sehnen der beiden Kopfe nie an die Fibula resp. ihr

Capitulum, soudern an den Condyl. later, tibiae (in seltenen Fallen)

oder in die Fasc. crur. (fast regelmilBig).

Die Occupation des Capitulum fibulae ist nicht, wie Klaatsch

meint, eine ausschlieBlich dem Menschen zukommende Erwerbung,

sie kommt auch bei dem Gorilla und den anderen Anthropoiden

vor. Aus diesera Umstande darf jedoch nicht gefolgert werden,

dafi Ictztere und besouders der Gorilla mit Riicksicht auf deu

Biceps dem Menschen niiher steheu als den niederen Affen. Das
lid. XLll. K. F. XXXV. 1Q
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iibrige Verhalten des Muskels, die haufige Sonderung seiner Kopfe

und namentlich die groCe distale Ausdehnung der Sehnen belehren

uns vom Gegenteil, Was fiir eine solche Folgerung herangezogen

werden koiinte, ware folgendes. Beim Menschen ist eioe Sonde-

rung der beiden Kopfe beobachtet worden, jedoch nur auGerst

selten. Fiir die Insertion kommt bei ihm in der Norm die Fascia

crur. stets in Betracht und nach Crtjveilhier und Theile auch

noch die Tibia. Der Ansatz am Condyl. later, der letzteren wird

aber von Krause als Varietat bezeichnet, und in jedem Fall haben

diese Stellen gegeniiber dcm Hauptansatzpunkt am Capitul. fibulae

nur eine geringe Bedeutung.

Bevor ich die Betrachtung des Biceps schlieBe, mufi ich noch

der interessanten Beobachtungen gedenken, welche Sommering,

Kelch, Gruber, Halliburton, Turner und Hinterstoisser in

seltenen Fallen beim Menschen machten. Diese Forscher fanden

an der dorsalen Flaclie des Schenkels Muskelbundel, die sich von

dem langen Kopf des Biceps losten und deren Sehne in die Fascia

crur. iiberging oder mit dem Tendo calcaneus verschmolz. Solche

Muskelbiindel, die bisher weder bei den Anthropoiden noch bei

den niederen Affen gefunden wurden, weisen, ebenso wie die starke

distale Ausdehnung der Sehnen der Bicepsteile bei den letzteren,

auf eine bedeutend groBere Ausbreitung des langen Kopfes des

Biceps resp. des Flexor crur. lateralis hin, wie sie bei dem ge-

meinsamen Urahn des Menschen und der Affen vorhanden gewesen

sein muC.

Der Semitendinosus ist wie der Gracilis bei den Anthropoiden

und den niederen Affen starker entwickelt als beim Menschen und

meist auch kraftiger als der Biceps. Er verdient, da er in fast

seiner ganzen Lange fleischig ist und nur unweit der Insertion

sehnig wird, den Namen „Semitendinosus" nicht. Eine luscriptio

tendinea, die der Muskel beim Menschen haufig aufweist, wurde

nur von Macalister beim Gorilla und von Hepburn beim Orang

und beim Schimpanse gesehen. An der Insertion tritft der Semi-

tendinosus mit dem Sartorius und Gracialis zusammen und geht

mit ihnen wie beim Menschen, so auch bei den Affen mehr oder

minder enge Verbindungen ein. Bei meinem Gorilla waren die

Ansatze der 3 Muskeln in kurzer Ausdehnung miteinander ver-

bunden, wobei jedoch der des Sartorius nicht so weit distalwarts

sich erstreckte als die der beiden anderen. Die Insertion des

Sartorius erfolgte im proximalen Abschnitt sehnig und ira distalen

fleischig an der medialen Flache der Tibia. Die Endsehnen des



Das Muskelsystem des Gorilla. 275

Gracilis und Semitendinosus befestigten sich ebenfalls hintereinander

an deiselben, strahlten aber von hier aus mit starken Faserziigen

in den aponeurotischen Ursprungsteil des Soleus. Dieses Aus-

strahlen wird von den anderen Autoren in ihrer von der obigen

sonst weuig abweiclienden Besclireibung nicht angefiihrt. Statt

dessen wird fast allgemein hervorgehoben, daC die Sehnen der

3 Muskeln in die Fascia cruris iibergehen und an der medialen

Flache der Tibia sich bis in die Gegend des Sprunggelenks vor-

schieben. Von iiberzahligen Muskeln, die beim Menschen be-

obachtet wurden, erwahne ich an dieser Stelle folgende: Gruber
und Testut sahen in sehr seltenen Fallen, dafi von dera Semi-

tendinosus wie beim Biceps sich Muskelbiindel ablosten und mit

ihrer Sehne in die Fascia cruris iibergingen; Flesch beraerkte

auf der rechten Seite einer menschlichen Leiche einen spindel-

formigen Muskel, der im proximalen Abschnitt des langen Kopfes

des Biceps sich von diesem loste und dessen Sehne mit der des

Semitendinosus verschmolz.

Den Semimembranosus iibergehe ich, da er kiirzlich Gegen-

stand einer eingehenden Betrachtung von Forster gewesen ist

und ich derselben nichts Wesentliches hinzufiigen kann. Auch

dieser Muskel verdient bei den Aflfen seinen Namen nicht, da er

„eine so breite und eigentiimlich in den Muskel eingreifende Sehne"

(Bischoff), wie beim Menschen, nicht besitzt.

Von den vorderen Muskeln des Unterschenkels betrachte ich

zunachst den Tibialis anticus. Derselbe ist bei den niederen Ali'en

fast stets (BuRDACH, Bischoff, Church, Rothschuh) vom Ur-

sprung an geteilt. Nur Huxley und Sirena fanden bei Cyno-

cephalus resp, bei Mycetes die Teilung erst weiter distalwarts

durchgefiihrt, und Pagenstecher sah bei Mandrilla sie erst an

der Sehne erfolgen. Von den Anthropoiden war der Muskel beim

Schimpanse wie bei den niederen Affen meist (Vrolik, Gratiolet

und Alix, Bischoff, Testut, Champneys, Fick, Ranke, Roth-

schuh) vom Ursprung an in 2 Bauche gesondert ; nach Duvernoy
betraf die Teilung erst den distalen Abschnitt des Muskels und

nach Humphry nur die Sehne. Beim Orang fand Bischoff und

FiCK den Muskel bereits am Ursprung geteilt, wahrend nach

Duvernoy, Huxley und Rothschuh die Teilung des Muskels in

der Mitte des Unterschenkels einsetzte und nach den anderen

Forschern (Langer, Hepburn, Church, Champneys) erst an der

Sehne sich vollzog. Beim Gibbon beobachteten eiuerseits Huxley
und Hepburn, dafi der Muskel etwas oberhalb des Lig. annul.

18*
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crur. sich in 2 Bauche trennte, andererseits Bischofp und Ranke,

dafi der Muskel und seine Sehne zwar einfach blieb, aber letztere

sich nur an dem ersten Keilbein befestigte. Fur den Gorilla ver-

zeichnet allein Macalister, daC der Muskel doppelt vorhanden

war. Nach alien iibrigen Forschern (Duvernot, Bischofp, Hep-

burn, Ranke, Rothschuh, Sommeu) spaltete sich bei diesen An-

thropoiden die Sehne des Muskels erst nach dem Durchtritt durch

das Lig. cruciatum.

Dafi wir es in den soeben referierten Fallen trotz der mehr

Oder minder proximalwarts vorgeschrittenen Sonderung mit einer

dem Tibialis antic, homologen Muskelpartie zu tun haben, zeigt

auCer der Innervation sowohl der Ursprung als der Ort der

Insertion. Als ersterer wird fast iibereinstimmend die mediale

Flache des ersten Keilbeines (medialer Teil des Muskels resp.

medialer Strang der Sehne) und medialer Rand des Os metatarsi I

(die resp. lateralen Abschnitte) angegeben. Nur auf der rechten

Extremitat des von Fick untersuchten Orang waren die Insertions-

verhaltnisse sehr kompliziert, indem auCer den genannten Ansatz-

stellen noch andere in Anspruch genommen wurden.

Wie aus dieser kurzen Zusammenstellung hervorgeht, wird

die dem Tibialis antic, des Menschen homologe Muskelpartie bei

den niederen Affen und dem Schimpanse meist durch zwei ge-

sonderte Bauche reprasentiert, und sind letztere bei ihnen relativ

selten in verschiedener Ausdehnung verschmolzen. Ein solches

Verschmelzen tritt beim Orang hiiufiger auf, schreitet mehr distal-

warts vor und betrifft vielfach die Sehnen. Beim Gorilla findet

sich in der Mehrzahl der Falle ein einfacher Muskel, und ist nur

die Sehne auf eine weite Strecke hin in 2 Strange geteilt. Bei

der Beurteilung dieser Befunde darf aber nicht aufier acht ge-

lassen werden, dafi sowohl bei dem Gorilla ein vollstandiger Zer-

fall des Tibialis anticus in zwei Muskeln, als auch bei den niederen

Affen ein Verschmelzen der beiden Muskelbauche und sogar eines

Teiles der Sehnen beobachtet wurde. Beim Menschen tritt in der

Norm eine Andeutung der urspriinglichen Verhaltnisse erst un-

mittelbar an der Insertion ein und wurde nur in seltenen Fallen

eine Spaltung der Sehne in 2 Strange (Sirena, Guide, Testut)

sowie einmal auch in geringem Grade eine Teilung des Muskels

(Testut) gefunden.

Der Extensor digit, longus hat bei alien Affen denselben Ur-

sprung wie beim Menschen. Gratiolet und Alix sowie Testut

beobachteten beim Schimpanse einen Zerfall des Muskels in
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4 Bauche, deren jeder eine distinkte Sehne an je eine der 4 late-

ralen Zehen abgab. Bei einem Oraug fand Testut nur 3 ge-

sonderte Bauche, von denen der mediale 2 Sehnen fiir die 2. resp.

3. Zehe lieferte. Nach Chudzinski soli eine vollige Sonderung

des fiir die 2. Zehe bestimmten Bauches bei einigen Primaten

vorkommen, Letzteres, d. h. einen wirklichen Extensor proprius

digiti II, fand Testut in einem Fall auch beim Menschen, ebenso

wie Meckel und Chudzinski (bei einem Neger). Gruber sah

gleichfalls beim Menschen einen Ext, digiti II pedis long., dessen

Sehne niit der vom Ext. digit, long, fiir die 2. Zehe abgegebenen

Sehne sich verband. Nach Beobachtungen von Chudzinski und

Wood teilte sich die Muskelmasse beim Menschen in 2 Portionen

:

in dem Fall des ersteren Forschers (bei einem Neger) entsandte

die mediale Portion Sehnen fiir die 2. und 3. Zehe und die laterale,

welche mit dem Peronaeus tertius verbunden war, solche fiir die

4. und 5.; in dem Fall von Wood war die Anordnung insofern

eine andere, als die fiir die 4. Zehe bestimmte Komponente des

Muskels sich der medialen Portion angeschlossen hatte. Eine

solche Teilung des Ext. digit, long, kommt beim Menschen zuweilen

auch dadurch zum Ausdruck, dafi die den einzelnen Sehnen zu-

kommenden Muskelportionen eine groCe Selbstandigkeit besitzen

(Gegenbaur).

Abgesehen von den bereits erwiihnten Beobachtungen erscheint

der Ext. dig. long, bei den Anthropoiden und den niederen Atfen

als einheitlicher Muskel, der am Unterschenkel in die Endsehne

ubergeht. Nur Fick sah bei einem Orang diesen Uebergang erst

auf dem Dorsum pedis zu stande kommen. Die Endsehne zerfallt

wie beim Menschen so auch bei den Alien in verschiedener Hohe
— teils oberhalb, teils unterhalb der FuCbeuge — in die Portionen

fiir die 4 lateralea Zehen. Das Verhalten der Portionen ist ge-

wohnlich dasselbe wie beim Menschen, und nur in folgenden Fallen

wurde ein Abweichen desselben konstatiert. Fiir den Orang und

den Schimpanse notieren Fick und Ranke je einmal ein doppel-

seitiges und fiir den Orang allein Fick ein rechtsseitiges Fehlen

der fiir die 2. Zehe bestimmten Sehne. Bei letzterem Anthropoiden

fand Hepburn, daC die Sehnen am Dorsum pedis durch Quer-

bander miteinander verbunden waren, wahrend Sirena beim Mycetes

fuscus eine proximalwiirts ausgedehntere Vereinigung derselben

beobachtete, wie sie nach ihm bei demselben Affen auch an den

Sehnen des Ext. digit, coram, der Hafid vorkommt. Die Sehne

des Ext. digit, pedis long, teilte sich bei Mycetes proximalwarts vom
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Lig. annul, crur. oder wahrend des Durchtrittes durch dasselbe

zwar in 4 Portionen, dieselben verschmolzeu aber wiederum an

den Basen der Oss. nietatarsalia zu einer dicken aponeurotischen

Membran, von der erst in der Hohe der Artie, metatarso-phalang.

4 aponeurotische Sehnen fur die 4 lateralen Zehen abgingen. Beim

Menschen sind die Sehnen des Ext. dig. long, auf dem FuCriicken

selten miteinander verbundeu (Krause).

Der Peronaeus tertius (oder besser M. extensor s. levator oss.

metatarsal. V. Fick) fehlt nach den iibereinstimmenden Angabeu

der iiberwiegenden Mebrzahl der mir bekannten Autoren, welch

e

Mitteilungen iiber diesen Muskel machen (Burdach, Gratiolet

und Alix, Huxley, Macalister, Bischofp, Pagenstecher,

Symington, Church, Champneys, Chapman, Hepburn, Humphry,
Testut, Fick, Ranke), sowohl bei den Anthropoiden als auch bei

den uiederen Affen (Hapale penicilL, Pithecia hirsuta, Cebus apella,

Cynoceph, maimon, Cynoceph. anubis, Mandrilla leucophaea, Macacus

sinicus, Mac. cynomolgus, Inuus nemestrinus, Cercopithecus sabaeus).

Nur Ranke, Rothschuh und Sommer sahen beim Gorilla ein mehr

oder minder vollig entwickeltes Gebilde, das als dem Peronaeus

tertius homolog zu bezeichnen ist. In dem Fall Rothschuhs war

der Muskel noch distalwarts vom Lig. cruciat. fleischig und be-

festigte sich mit breiter Endsehne an das Os metatars, V (in der

Nahe der Basis). In den beiden anderen Fallen war nur die

Ansatzsehne an diesem Knochen deutlich nachzuweisen. Die an

meinem Gorilla beobachtete Art der Vereinigung der letzteren mit

der an die 5. Zehe gehenden Sehne des Ext. dig. long, gewinnt

dadurch an Interesse, daC einerseits Testut eine derartige Ver-

einigung der beiden Sehnen in einem Fall beim Menschen be-

obachtete und mit ahnlichen Worten beschreibt, wie ich, ohne den

Fall Testuts zu kennen, den Befund in meinem Protokoll ver-

zeichnete, andererseits beim Menschen iiberzahlige Sehnen (Testut)

vorkommen, die von der distalen Partie der normalen Sehne des

Peronaeus tertius sich abspalten und an eine der Phalangen der

5. Zehe gehen resp. mit der vom Ext. digit, long, fiir dieselbe

abgegebenen Sehne sich verschmelzen.

Der Peronaeus tertius fehlt beim Menschen in 10 Proz. der

Falle oder ist ganz und gar sehnig (Krause). Nach Gegenbaur
tritt in dem Fall, wenn der Ext. dig. long. auCer den 4 normalen

Sehnen noch eine 5. abgibt, letztere an den Riicken der Basis des

Os metatars. V. Dieser Autor halt den Peronaeus tertius nur fiir

eine selbstandig gewordene Portion des Ext. dig. long, und sagt,
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dafi der Muskel in alien Stadien bis zu groCter Selbstandigkeit

angetrofifen wird. Obgleich audi Rankes und meine Beobachtungeu

am Gorilla fiir die Ansicht Gegenbaurs zu sprechen scheinen, so

mufi dieselbe als fraglich bezeichnet warden, nacbdem Schomburg
auf Grund von Untersuchungen, die er an menschlichen Embryonen

ausfuhrte, die Anscbauung formulierte, dafi dem Peronaeus tert.

ein selbstandiger Ursprung zukommt und er erst in dem Verlauf

der weiteren Entwickelung dem Ext. dig. long, sicb anscblieCt.

Uebrigens vertrat diese Anscbauung auch schon fruber Henle,

nach welcbem eine untrennbare Verwachsung der beiden Muskeln

„viel seltener^' vorkommt, „als man nacb den Angaben so vieler

Autoren glauben sollte, die den M. peron. tert. geradezu als einen

Teil des Extensor beschreiben". Zur Losung dieser Frage sind

weitere embryologiscbe Forschungen von entscheidender Bedeutung.

Die vergleicbende Betracbtung ervveist sicb in dieser Frage sowie

auch in der von der Individualitat vieler anderer Muskeln als

nicbt geuugend.

Der Extensor hallucis longus verhalt sicb nach den Mitteilungen

fast aller Autoren bei alien Aifen wie der des Menschen. Nur

BiscHOFF gibt fiir die Anthropoid en (mit Ausnahme des Hylobates)

und die niederen Alien eine abweichende Beschreibung des Ver-

laufes der Sehne. Nach diesem Forscher zieht die letztere nicht

iiber den Riicken des Fufies zur groCen Zehe, wie es bei dem
Menschen der Fall ist, sondern tritt mit der Sehne des Tibialis

anticus an den medialen FuCraud und verlauft langs demselben,

durch ein starkes Baud an dem ersten Keilbein fixiert, zur

1. Phalanx der groCen Zehe. Bischoff fiigt hinzu, dafi infolge

dieser Einrichtung der Muskel die grofie Zehe ebenso wirksam

abduzieren als strecken kaun. Bei den von Hepburn untersuchten

Anthropoiden verlief die Sehne zwar wie beim Menschen, war aber

durch eine starke fibrose Scheide in Beziehung zum Dorsum des

ersten Metatarsalknochens gebracht. Da letzteres nach der

medialen Seite gedreht ist, so kann nach Hepburn der Muskel als

Extensor und Abductor der grofien Zehe dienen. Fick schliefiUch

fand auf der rechten Seite eines Orang eine Verbindung zwischen

den Sehnen des Tibial, antic, und des Ext. halluc, long. — Eine

Teilung des Ext. halluc. long. resp. seiner Sehne ist nur beim

Menschen beobachtet worden (Gruber, Macalister, Chudzinski),

ebenso wie eine iiberzahhge Sehne, die der Ext. dig. long, zur

grofien Zehe entsandte (Gruber, Wood).
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Betreffs des Peronaeus longus kann ich mich kurz fassen, da

er sich bei den Affen, abgesehen von unwesentlichen Abweichungen

in der Ausdehnung des Ursprunges, so wie beim Menschen verhalt.

Immerhin sind folgende zwei Beobachtungen erwahnenswert.

Huxley sab beim Orang, daB von der Endsehne des Muskels ein

Streifen zum 5. Metatarsale abgegeben wurde. Nach Fick teilte

sich die Sehne bei einem Orang in zwei Halften: die eine ging

als sehniges Dreieck an die Tuberositas oss. metatars. V, die

and ere in gewohnlicher Weise zur Basis oss. metatars. I.
*

Der Peronaeus brevis verlangt jedoch eine eingehendere Be-

trachtung, da er bei einem groBen Teil der Affen in enge Be-

ziehungen zu einem iMuskel tritt, der beim Menschen haufig als

Sehnenrudiment erhalten ist uud mit jenem die tiefe Schicht der

Peronaeusgruppe bildet, Ich meine den Peronaeus parvus (Bischoff),

welcher auch als le moyen p6ronier (Cuvier), Peronaeus quartus

(Otto), Peronaeus quinti digiti (Huxley), Peronaeus intermedins

(Bruhl), Extensor brevis digiti quinti (Ruge) und unter anderen

Namen in der Literatur angefuhrt wird.

Der Peronaeus brevis der Anthropoiden zeigte keine wesent-

lichen Abweichungen von dem des Menschen, wenn der Peroiu

parv. Oder sein Sehnenrudiment fehlten. Als einzige hierher ge-

horige Ausnahme sei des Befundes an meinem Gorilla gedacht.

Bei ihm spaltete sich die Endsehne des Muskels kurz vor ihrera

Ansatz in zwei Bundel, die sich nebeneinander an der Tuberos.

oss. metatars. V inserierten. Aehnliches sahen Hepburn und

Fick, wie wir unten sehen werden, am Orang bei gleichzeitigem

Vorhandensein des Sehnenrestes des Peron. parv. oder des Muskels

selbst.

Ein vollstandiger Mangel des Peronaeus parvus wurde —
das hebe ich besonders hervor — nur bei den Anthropoiden und

zwar in folgenden Fallen beobachtet: beim Gorilla von Duvernoy,

Huxley, Bischoff, Hepburn, Ranke, Rothschuh und Sommer;

beim Orang von Huxley, Bischoff, Ruge, Ranke und Roth-

schuh; beim Gibbon von Huxley, Bischoff, Hepburn, Ranke
und Rothschuh; beim Schimpanse von Wyman, Bischoff, Hep-

burn, Ranke und Rothschuh.

Deragegenuber konstatierten nachstehend angefuhrte Forscher

den Refund eines mehr oder minder entwickelten Peron. parv. resp.

seines Sehnenrudimentes: beim Gorilla — Macalister; beim Orang

— Langer, Hepburn und Fick; beim Gibbon — Chudzinski;

beim Schimpanse — Gratiolet und Alix, Macalister, Humphry,
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BRt)uL, BiscHOFF, Champneys, Testut und FicK. Die Mehrzahl

dieser Aiitoren fanden eine Sehue, die von der des Peron. brev.

abgegeben wurde, iiber die dorsale Flache des Os metatars, V
verlief und sicli mit der fiir die 5. Zehe bestimmten Sehne des

Ext. dig. long, verband. Tick bemerkte bei einem Schimpanse,

dafi der Strang, welcher von der Sebne des Peron. brev. auf den

Riicken des Os metatars. V iibertrat, die kleine Zebe nicht er-

reichte. Nach Hepburn spaltete sich die Endsehne des Peron.

brev. bei einem Orang in 3 Biindel: von denselben waren zwei

gleich dick und das dritte diinner als sie ; letzteres inserierte sich

an die hintere Flache der Tuberos. oss. metatars. V; das eine der

ersteren ging an die laterale Flache der Basis dieses Knochens

und das andere, in einer fibrosen Synovialscheide eingeschlossen,

zura Rucken der 5. Zehe, um sich hier der Sehne des Ext. dig.

long, fiir diese Zehe anzuschlieCen. Fick fand den Peron. parv.

bei einem Orang auf der rechten Seite — auf der linken war

keine Spur von ihm vorhanden — wohlausgebildet und relativ

kraftig. Sein Ursprung war von dem der beiden anderen Peronaei

getrennt und befand sich zwischen dem Peron. long, und dem
Flex. dig. fibularis (Flex, halluc. long,). Der Muskel entwickelte

3 Sehnen, von denen die eine „den Ansatz des Peron. brev. durch-

bohrt und zur Basis der Grundphalanx der kleinen Zehe in deren

Dorsalaponeurose geht". Die 2. Sehne durchbohrte ebenfalls die

Sehne des Peron. brev., heftete sich aber zwischen den Zipfeln

derselben an die Tuberos. oss. metatars. V. Die 3. verlor sich

aponeurotisch auf einem Lig. calcan.-metatars., das vom Tuber calc.

zur Tuberos. oss. metatars. zog. Langer sah bei einem Orang

nur linkerseits ein spulrundes Muskelchen, das in die Fascien-

kapsel der Peronaei einbezogen war. Da die lange, feine Sehne

desselben nach Umgehung des Knochels sich am Kleinzehenrande

der FuCwurzel bis gegen die Basis oss. metatars. V fibres an-

heftete, so halt Langer diesen Muskel nicht fiir einen Peron.

parvus (Bischoff), sondern vergleicht ihn rait dem Peron. quart.

(Otto) oder dem Tensor merabr. synov. tarsi (Linhart). Wie ich

schon oben andeutete und unten weiter ausfiihren werde, verfallt

Langer hier insofern einem Irrtum, als der Peron. quartus eben-

falls zu der groGen Gruppe von voUig oder unvollstandig ent-

wickelten Gebilden gehort, als welche der Peron. parv. bei den

Atfen und dem Menschen erscheint.

Ein kurzer Ruckblick lehrt, daC der Peronaeus parvus

resp. Telle desselben oder sein Sehnenrudiment nur von einem
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Teil der Forscher bei den Anthropoiden gefunden worden, und

zwar am haufigsten — in der Mehrzahl der beobachteten Falle —
beim Schimpanse, am selfensten bei dera Gorilla und dem Gibbon.

Mit diesen Tatsachen stimmt die Angabe Testuts nicht: „Quant

aux Anthropoides, ils possedent presque tons un rudiment du

peronier du 5® orteil." In jedem Fall aber hat Gegenbaur Un-

recht, wenn er, wahrscheinlich auf Grund der von Bischoff in

seiner Hylobates-Arbeit gemachten Mitteilung, sagt, daB der Perou.

parv. „bei den Affen (mit AusschluB der Anthropoiden)" vorkommt.

In der Reihe der niederen Affen bildet ein wohlausgebildeter

Peronaeus parvus eiuen regelmiifiigen Refund. Derselbe wurde

von BuEDACH, Huxley, Bischoff, Champneys, Sieena, Testut,

Huge, Ranke und Rothschuh gefunden sowohl bei Pithecia,

Cebus und Mycetes, als auch bei Cynocephalus, Macacus, luuus

und Cercopithecus. Bei diesen Affen ist der Ursprung des Muskels

an der Fibula meist vollig gesondert von dem der beiden anderen

Peronaei oder in seltenen Fallen (Cynocephalus — Champneys,

Cercopithecus — Testut) in verschiedenem Grade mit dem Peron.

brev. resp. mit diesem und dem Peron. long, verbunden. Die zarte

Eudsehne hat anfangs denselben Verlauf wie die des Peron. brev.

Sie wird am lateralen Fufirande durch starke Bander festgehalten

und verbindet sich schlieBlich mit der fiir die 5. Zehe bestimmten

Sehne des Ext. dig. long.

Beim Menschen ist als Rest des Peron. parv. nach Krause in

15_30 Proz. (Wood 16—35 Proz., Cunningham-Beooks 49 Proz.)

der Falle nur ein Sehnenrudiraent vorhanden, das als diinner

Strang von der Sehne des Peron. brev. distalwarts verlauft, um
entweder in die Sehne des Ext. digit, long, fiir die 5. Zehe uber-

zugehen oder, wie Fick beim Schimpanse beobachtete, an der

Dorsalfiache des Os metatars. V zu enden. In sehr seltenen

Fallen (Macalister, Cunningham und Brooks, Le Double bei

2 Manneru und einer Frau) findet sich beim Menschen ein wohl-

abgegrenzter und entwickelter Peronaeus parvus. Nach Le Double

entsprang derselbe vom distalen Viertel der lateralen Flache der

Fibula resp. an einem Griibchen, das proximalwarts von dem

Malleol. later, an derselben gelegen war, und ging in eine zarte

Sehne iiber. Diese konnte bei dem einen Manue auf dem Dors,

ped. bis zur 3., bei dem anderen bis zur Basis der 2. Phalanx

der kleinen Zehe verfolgt werden. Bei einer Frau teilte sie sich

auf der Ruckenflache des Fufies in 3 Zweige, von denen der

mittlere zura proximalen Drittel der Ruckenflache der 1. Phalanx
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der kleinen Zehe verlief iind die beiden seitlichen sich der fiir

letztere bestimmten Sehue des Ext. dig. long, anschlossen.

Cunningham und Brooks beschreiben einen Fall, bei welchem

der Muskel mit einer Sehne von der des Peronaeus brevis ent-

sprang und in gewohnlicher Weise auf dem Riicken der 5. Zehe

mit schwacher Sehne endete. In anderen viel haufigeren Fallen

ist der Muskelbauch zwar wohlausgebildet, hat aber die Sehne

an distaler Ausdehnung eingebiiCt. Sie inserierte sich an ver-

schiedenen Abschuitteu des Os metatars. V (Theile, Testut),

am Wiirfelbein (Chudzinski, Testut) oder am Calcaneus (Otto,

Theile, Wood, Macalister, Chudzinski, Curnow, Knott,

Beswick Perrin, Testut, Hinterstoisser, Smith). Die Falle

mit letztgenanntem Ansatz wurden von Otto als Peronaeus quartus,

von Macalister als Peron. sextus und von den Franzosen als

Peroneo-calcaueen externe bezeichuet. Zu dieser Form des Peron.

parv. gehort jenes oben erwahnte Muskelchen, das Langer bei

einem Orang faud.

Wie wir sehen, kommt ein vvohlausgebildeter Peron. parvus,

wie er einen normalen Besitz der niederen Aifen darstellt, beim

Menscheu nur sehr selten vor. Dagegen wurde bei ihm gar nicht

so selten beobachtet, daC die Sehne des gut entwickelten Muskels

die kleine Zehe nicht erreichte, sonderu schon friiher an einem

der auf ihrem Verlauf belegenen Knochen sich inserierte. Be-

merkenswert ist, daC eine derartige Verktimmerung der Endsehne

des Peron. parv. bei den Anthropoiden nur zweimal sich vorfand

(Schimpanse — Fick, Orang — Langer).

G. RuGE hat nachgewiesen, daC der Peron. parv. den einzigen

auf dem Unterschenkel mit seinem Ursprung verbliebenen Rest

des bei niederen Saugetieren noch zum groCeren Teil von dem

Wadenbein entspringenden Extensor brevis digitorum communis

darstellt. Wenngleich der von Ruge benutzte Name „Extensor

brevis digiti quinti" mithin eigentlich der einzig richtige ist, so

wahlte ich trotzdem die Bezeichnung „Peronaeus parvus", da sie

in der Literatur haufiger vorkomrat und mit ihr auch diejenigen

Formen belegt werden konnen, bei welchen die Sehne des Muskels

die kleine Zehe nicht erreicht.

Der aus den beiden Kopfen des Gastrocnemius und dem

Soleus bestehende Triceps surae weicht bei den Anthropoiden

und den niederen Affen in wesentlichen Punkten von dem ent-

sprechenden normalen Muskel des Menschen ab. Zunachst ist

hervorzuheben, daC der ganze Muskel bei alien Affen viel schwacher
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entwickelt ist als bei letzterem. Infolgedessen kommt es bei ihnen

nicht zur Bildung einer vorgewolbten Wade, erscheint die dorsale

Flache des Unterscbenkels platt.

Der Ursprung der beiden Kopfe des Gastrocnemius ist in der

Mebrzabl der Falle bei den Alien der gleicbe wie beim Menschen.

Nur LANGER und Fick beobachteten beim Orang, sowie Gratiolet

und Alix bei dem Troglodytes aubryi, daC der laterale Kopf

nicht von dem proximalen Abschnitt der dorsalen, soudern von

der lateralen Flache des Condyl, lat, feraor. entsprang. Beim

Orang war der Ursprung dieses Kopfes alsdann mit dem des

Flex, digit, fibularis (Flex, halluc. long.) verbunden. Sesambeine,

wie sie beim Menschen ziemlich haufig (Gruber u. a.) in der

Ursprungssehne des lateralen Kopfes des Gastrocnemius vor-

kommen, wurden bei den niederen Atfen fast stets in derselben

und mitunter (Cynocephalus , Inuus, Cercopithecus — Burdach,

Mycetes — Sirena) auch in den Ursprungssehnen beider Kopfe,

in der Reihe der Anthropoiden jedoch nur einmal von Hepburn
bei einera Gibbon beobachtet.

Der Soleus zeigte bei samtlichen der untersuchten Anthro-

poiden und niederen Aifen ausschlieClich einen fibularen Ursprung.

Indessen beweisen einige Beobachtungen (Macalister, Symington

und Sommer beim Gorilla, Humphry und Hepburn beim Schim-

panse), daB bei einzelnen Vertretern der Anthropoiden sich die

Bildung eines Tibialursprunges des Muskels bereits angebahnt hat.

Auf diese interessante Erscheinung komme ich weiter unten zuriick

und erwahne von anderen Abweichungen des Ursprunges, daC bei

Mycetes und Inuus Sirena resp. Church ein Uebergreifen desselben

auf den Condyl. later, feraor. bemerkten.

Einen mangelhaft entwickelten Tibialursprung des Soleus beob-

achteten Testut und Le Double beim Menschen. In dem Fall

des ersteren Forschers handelte es sich um ein ganz kleines, an-

fangs aponeurotisches, hernach fleischig werdendes Bundel, das

von dera lateralen (auCeren) Ende der Linea poplitea entsprang.

Le Double sah bei einem Mann beiderseits den Tibialursprung

in Form einer perlmutterartig glanzenden aponeurotischen Mem-
bran, in deren lateralem Rande sich Muskelfasern vorfanden. In

einem anderen Falle desselben Autors war der Tibialursprung (nur

auf dem rechten Unterschenkel eines Mannes) im proximalen Ab-

schnitt fibros und im distalen muskulos.

Diesen, soviel ich weiB, einzigen Beobachtungen von einer

mangelhaften Ausbildung des Tibialursprunges des Soleus beim
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Menschen sind die oben erwahnten seltenen Befunde von einem

schwachen Tibialursprung des Muskels beim Gorilla und Schim-

panse an die Seite zu stellen. Die von mir daruber gelieferte

BeschreibuDg stimnit im wesentlichen mit der des ersten Falles

Le Doubles vollig iiberein. Alle diese Varietaten sowie das in

der Kegel bei den Affen ausschlieCliche Vorkommen eines Fibular-

ursprunges des Soleus erhalten eine klare Deutung durch die

schonen Untersuchungen Schomburgs. Nach diesem Autor ent-

springt bei menschlichen Embryonen in friihen Stadien der Soleus

am oberen Ende der Fibula und reicht medianwarts nicht uber

den Rand derselben hinaus. Erst im Verlauf der weiteren Ent-

wickelung erlangt der Muskel eine macbtige Entfaltung nach der

medialen Seite liber die bier liegenden Muskeln und den N. ti-

bialis binweg, wobei seine Ursprungsfasern auf die Tibia iiber-

greifen.

Beim Gastrocnemius und beim Soleus der Affen reicht ein

Teil der Fleiscbbundel bis zur Insertion am Calcaneus hinab. In-

folgedessen werden die Endsehnen der beiden Muskeln , welche

sich erst im distalen Viertel des Unterschenkels miteinander ver-

binden, nicht frei, es kommt bei den Anthropoiden fast nie und

bei den niederen Affen meist nicht zur Bildung eines Tendo

calcaneus wie beim Menschen. Nur Bischoff sah eine solche bei

Hylobates und bei niederen Affen, namentlich bei Hapale.

Der Plantaris fehlte stets beim Gorilla und beim Gibbon. Er

wurde beim Orang nur von Sandifort gesehen. Beim Schim-

panse fanden ihn Sandifort, Vrolik, Huxley, Bruhl, Bischoff

(in einem Fall), Macalister, Wilder (nur auf der rechten Ex-

tremitat), Humphry, Champneys und Testut, vermifiten ihn

jedoch Traill, Gratiolet und Alix, Bischoff (in einem

anderen Fall), Chapman, Hepburn, R. Hartmann und Roth-
SCHUH. Die untersuchten niederen Affen, mit Ausnahme von

Cebus und Mycetes (Church und Champneys resp. Sirena) be-

saCen ihn samtlich. Was den Ansatz anbetrifft, so fand alleiu

Sandifort, daC bei seinem Orang die Sehne in die Aponeurosis

plantaris iiberging. Beim Schimpanse befestigte sich die Sehne

am Calcaneus oder verband sich mit dem Tendo calcaneus. Das-

selbe wurde auch bei wenigen niederen Affen beobachtet. Meist

jedoch liefi sich die Sehne bei ihnen (Pithecia, Cynocephalus,

Macacus, Inuus, Cercopithecus) iiber den Calcaneus hinaus ver-

folgen und konnte koustatiert werden, daC sie in die Aponeurosis

plautaris uberging (Burdach, Bischoff, Rotuschuh).
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Beim Menschen inseriert sich der Plantaris zuweilen aus-

schlieClich in der Fascia plantaris (Krause). Testut berichtet

von 2 Fallen, bei denen die Plantarissehne sich in 2 Bundel

spaltete: das eine verband sich mit dem Tendo calcan. resp. ging

an den Calcaneus, das andere zog in die Aponeurosis plantaris.

Der Popliteus der Affen weicht in seinera Verhalten von dem
normalen des Menschen nicht ab. Wahrend bei letzterem nur

Macalister einmal ein Sesambein in der Ursprungssehne des

Popliteus fand, bemerkten ein solches daselbst Macalister beim

Gorilla, sowie Langer und Fick (2mal) beim Orang.

Der Tibialis posticus, der Flexor digitorum longus und der

Flexor hallucis longus aller Affen verhalten sich, soweit Angaben

vorliegen, am Ursprung mit wenigen Ausnahmen wie beim Menschen.

Huxley und Church fanden beim Orang eine Ausdehnung des

Ursprunges des Flexor halluc. long, sowie Hepburn bei deraselben

Anthropoiden eine solche des Flex. dig. long, auf den Condyl. lat

femor. Was die Lagerung der 3 langen Muskeln der tiefen

Schicht des Unterschenkels zueinander betritft, so scheint die-

selbe von der beim Menschen nicht abzuweichen. Meine Beob-

achtung, dafi der kraftig entwickelte Tibialis posticus beim Gorilla

zwar der mittlere der 3 Muskeln ist, aber von den beiden anderen

vollig iiberlagert wird, findet ihre Erklarung besonders in den

Ursprungsverhaltnissen des Flex, digit, long., welche Schomburg

bei raenschlichen Embryonen beobachtete. Nach diesem Forscher

entspringen die Ursprungsfasern desselben anfanglich neben denen

des Flex, halluc. long, an der Fibula und sind durch den Tibialis

posticus von der Tibia getrennt. Erst in den spateren Stadien der

Entwickelung „entfaltet sich der Flexor dig. long, in proximaler

und vornehmlich in medialer Richtung und gelangt so an die Tibia

und die mediale Seite des Tibialis posticus".

Auf die Art der Insertion des TibiaUs posticus bei den Affen

brauche ich nicht naher einzugehen, da sie meist die gleiche ist

"wie beim normalen Muskel des Menschen, und nur in wenigen

Fallen Abweichungen beobachtet wurden, wie sie auch bei letzterem

vorkommen. Die Anordnung der Endsehnen des Flex. dig. long,

und des Flex, halluc. long, erfordert jedoch eine ausfiihrliche Be-

trachtung, Sie ist bei den Anthropoiden und den niederen Aflen

eine sehr komplizierte und auCerdem bei den einzelnen Vertretern

derselben einem groCen Wechsel unterworfen. Die Sehnen gehen

nicht allein an der Kreuzungsstelle vielfach keine Verbindung

untereinander ein wie beim Menschen, sondern beschranken sich
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aiich mit ihren getrennten Ausbreitungen nicht auf die durch den

Naraen der Muskeln bezeichneteii Endgebiete. Aus diesem Grunde,

und weil die Endsehne fiir die groBe Zehe mitunter uberhaupt

fehlt, werde ich weiterhin die Namen „FIexor digitorum longus"

und „Flexor hallucis longus" nicht mehr benutzen und die Muskeln

nach dem Vorgange anderer Forscber als Flexor tibialis und Flexor

fibularis anfiibren.

Beim Gorilla versorgte die Sehne des Flexor fibularis in

4 Fallen die 1., 3. und 4, Zehe, und zwar wurden die perforierenden

Sehnen fiir die letzteren beiden Zehen 2mal (Duvernoy, Bischoff)

vollstandig und 2mal (Chapman, Rothschuh) teilweise von ihr

gebildet. Hierbei kamen die perforierenden Sehnen fiir die anderen

Zehen ganz resp. zum Teil von der Sehne des Flex, tibialis. In

einem Falle (Macalister) wurde die Sehne fiir die groCe Zehe

und die perforierende fiir die kleine vollstandig von den priuiaren

Sehnen des Flexor fibularis resp. Flex, tibialis abgegeben, wiihrend

an der Zusammensetzung der iibrigen perforierenden Zehensehnen

sich beide Beugersehnen beteiligten. Nur in 2 Fallen (Hepburn,

Sommer) fanden sich Verhaltnisse vor, wie sie in der Norm am
menschlichen FuBe zur Beobachtung gelangen. Das Vorhandenseiu

eines Verbindungsstranges zwischen den beiden primaren Beuger-

sehnen wird uberhaupt nur fiir 4 Falle angegeben.

Eine ahnliche Beteiligung der Sehnen der beiden Beuger an

der Versorgung der Zehen, wie sie Duvernoy und Bischoff beim

Gorilla sahen, fand sich bei den meisten der untersuchten Schim-

pansen (Gratiolet und Alix, Wilder, Bischoff, Humphry,

Rothschuh); der VROLiKsche Schimpanse besaC keine Sehne fiir

die 5. Zehe, verhielt sich aber im iibrigen ebenso, Nach Hepburn
gab der Flex, tibialis bei einem Schimpanse zwar die perforierenden

Sehnen fiir die 2.— 5. Zehe ab, die fiir die 3. und 4. Zehe waren

aber diinn und erhielten Verstiirkungen von der Sehne des Flex,

tibialis. Nach Testut kam bei einem Schimpanse die vollstandige

perforierende Sehne fiir die 3. Zehe nicht von der Sehne des Flex,

fibularis, sondern von der des Flex, tibialis. — Beim Orang war

die Verteilung der Sehnen (Huxley, Langer, Bischoff, Chapman,

Church, Hepburn, Testut, Fick, Rothschuh) die gleiche, wie

sie Duvernoy und Bischoff beim Gorilla und die Mehrzahl der

Forscber beim Schimpanse fanden. Bei diesem Anthropoiden fehlte

jedoch stets eine Sehne fiir die groCe Zehe. Nur Bischoff sah

dieselbe in einem Fall als rudimentares Gebilde zwischen den

Kopfen des Flex, halluc. brev., ohne Zusammenhang mit dem Flex.
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fibularis oder seiner Endsehne. — Der Gibbon endlich zeigte nach

Huxley und Bischoff wesentliche Abweichungen des Verhaltens

der Sehnen von dem der anderen 3 Anthropoiden : bei ihm gab

der Flex, tibialis nur die tiefe Sehne I'iir die kleine Zehe ab,

wahrend der Flex, tibularis sovvobl die Sehne fiir die groCe Zehe

als auch die perforierenden fiir die 2., 3. und 4. Zehe entsandte.

Fine Ausnahmestellung bildet der Fall Hepburns. Beim Gibbon

dieses Forschers kamen die Sehnen fiir die 1., 3., 4. und 5. Zehe

vom Flex, tibialis; sie waren aber schwach und dienten ausscblieC-

lich als Verstarkung fiir die an alle 5 Zehen vom Flex, fibularis

abgegebeneu Sehnen.

Bei den niederen Alien war in der Halfte (10) der beobachteten

Falle (Hapale, Pithecia, Cynocephalus, Mandrilla, Macacus, Cerco-

pithecus) die Beteiligung der Sehnen der beiden langen Zehen-

beuger an der Bildung der Zehensehnen eine streng gesonderte:

die Sehne fiir die grofie Zehe uud die perforierenden Sehnen fiir

die 3. und 4. Zehe kamen vollstandig von der Sehne des Flex,

fibular., die perforierenden Sehnen fiir die 2. und 5. Zehe dagegen

vollstandig von der Sehne des Flex, tibialis (Pagenstecher,

Bischoff, Champneys, Testut, Rothschuh) ; es lagen also eben-

falls Verhaltnisse vor, wie sie Duvernoy und Bischoff beim

Gorilla beobachteten. In 6 Fallen beteiligten sich an der Bildung

der mittleren Zehensehnen die Sehnen beider Beuger: in 3 Fallen

(Cynocephalus, Inuus, Cercopithecus) kamen die tiefen Sehnen fiir

die 2. und 4. Zehe (Burdach) und in 3 (Mycetes, Ateles, Cerco-

pithecus) die fiir die 3. uud 4. Zehe (Meckel, Sirena, Testut)

teilvveise von den beiden primaren Sehnen. In 2 Fallen (Cebus,

Inuus) spaltete sich die Sehne des Flex, tibial, in eine grofiere

und kleinere Portion : erstere bildete die tiefe Sehne fiir die kleine

Zehe, uud letztere schloB sich an die Sehne des Flex, fibularis,

welche alsdann die tiefen Sehnen fiir die iibrigen Zehen bildete

(Church). Die beiden letzten Falle wiesen eine uoch kompliziertere

Verteilung der Bestandteile der beiden Flexorsehnen an die einzelnen

Zehensehnen auf. Huxley sah bei einem Macacus rhesus, daC

die Sehne fiir die groBe Zehe und die 2. und 4. perforierende

Zehensehne aus Teilen der beiden Beugersehnen zusammengesetzt

waren und die perforierenden Sehnen fiir die 3. und 5. Zehe voll-

standig von den Sehnen des Flex, fibul. resp. Flex, tibial, gebildet

wurden. In einem Fall Rothschuhs (Cercopithecus) bildete die

Hauptmasse der Sehne des Flex, fibul. die 3. und 4. perforierende

Zehensehne vollstandig, und der iibrige Teil derselben schlofi sich



Das Muskelsystem des Gorilla. 289

fin die Sehne des Flex, tibialis behufs Zusammensetzung der tiefen

Sehnen fiir die groCe, die 2. und 5. Zehe.

Wie ein kurzer Riickblick auf das soeben Gesagte zeigt,

kommt die Bildung der tiefen Beugesehnen fiir die Zehen bei den

Anthropoiden und den niederen Atfen in der Mehrzahl der Falle

derart zu stande, daB die Sebnen der langen Beuger sich spalten

und die dadurch entstandenen sekundaren Sehnen als gesonderte

Strange an die Zehen gelangen. Hierbei bekommt fast stets die

grofie Zehe ihre tiefe Sehne von der Sehne des Flex, fibularis, die

2. und 5. Zehe von der des Flex, tibialis. Eine gemeinsame, wenn

auch nicht bedeutende Beteiligung der beiden Beugersehnen an

der Bildung der tiefen Zeheusehnen wird dadurch herbeigefiihrt,

dafi niitunter noch vor der Spaltung der primaren Sehnen ein

Strang die Sehnen des Flex, tibialis und des Flex, fibularis ver-

einigt, ferner daB nach der Spaltung der beiden primaren Sehnen

Bestandteile derselben sich miteinander verbinden. Das Verhalten

der beiden Beugersehnen weicht bei fast alien Aflfen (26 Anthro-

poiden, 20 niedere Aflen) wesentHch von dem in der Norm beim

Menschen beobachteten ab. Nur in 2 Fallen (Hepburn, Sommer)

war beim Gorilla der Befund ein gleicher wie beim Menschen.

Vergleicht man die Verhaltnisse der Beugersehnen der Anthro-

poiden und der niederen Affen miteinander, so ergeben sich, abge-

sehen von den Fallen Htjxleys, Churchs, Hepburns und Roth-

SCHUHS, keine wesentlichen Unterschiede.

Ueber die Beteiligung der Sehnen des Flex, fibul., des Flex,

tibial, und des Caput plantare des letzteren an der Bildung der

tiefen Zehen sehnen beim Menschen haben Turner und Fr. E.

Schulze interessante Untersuchungen angestellt. Leider stimmen

die Ergebnisse beider Forscher nicht iiberein. Zum Teil mag dies

an der verschiedenen Herkunft des Untersuchungsmaterials liegen

:

Turner untersuchte 50 Fiifie, die samtlich Bewohnern der briti-

schen Inseln angehorten ; die FiiBe, welche Schulze zur Verfiigung

standen (im ganzen 100), wareu wahrscheinlich ausschliefilich

deutschen Ursprunges. Da aber Fr. E. Schulze bei 50 FiiBen

die iiberaus miihevolle und zeitraubende Auffaserung der Zehen-

sehnen ausfiihrte, so scheinen mir seine Angaben ein groBeres

Recht darauf zu haben, dem wahren mittleren Sachverhalt nahe-

zukommen.

In der Tabelle I habe ich diejenigen Angaben Turners und

Fr. E. ScnuLZES zusammengestellt, welche auf die Beteiligung

des lateralen Astes der Sehne des Flex, fibularis bei der Bildung
Bd. XIJI. N. F. XXXV. J9
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Tabelle I.

Der laterale Ast der Sehne des Flex, halluc. long, (beim Menschen)

resp. die Sehne des Flex, fibularis (bei den Afifen) versorgt:
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der tiefen Zehensehnen sich beziehen. Urn einen freilich nur un-

vollkonimenen Vergleich mit den betretfenden Verhaltnissen bei

den Alien zu ermoglichen, bringt dieselbe zugleich auch die auf

Grund der obigen Angaben bcrechneten Prozentzahlen bezuglich

des Anteils, welchen die Sehne des Flex, fibiil. an der Zusammen-

setzung der tiefen Zehensehnen bei ihnen nimmt. Beim Vergleich

der Zahlen filllt ein wesentlicher Unterschied sofort ins Auge:

beim Menschen sind es die 2. und 3. Zehe, deren tiefe Zehen-

sehnen Faseru von der Sehne des Flex, fibul. am haufigsten em-

pfangen, bei den Atfen aber die 3. und 4. Uebereinstimmend

zeigen die Zahlen, daC sowohl beim Menschen als auch bei den

Afl'en die Sehne des Flex, fibul. fast nie an der Bildung der 5.

tiefen Zehensehne sich beteiligt: Turner sah dies nur an 2 von

50 menschlichen FiiCen, Sommer beim Gorilla, Hepburn einmal

bei einem Gibbon, In 29 Proz. der Fillle Schulzes (18 Proz.

Turners) zog an der Kreuzungsstelle der beiden Beugersehnen,

jedoch vor der Vereinigung des lateralen Astes der Sehne des

Flex, fibul. mit der des Flex, tibial., beim Menschen ein betracht-

liches Btindel von der letzteren zu der ersteren. Das geschieht

(Schulze) um so haufiger, je groCer die Zahl der Zehensehnen

ist, die Fasern von der Sehne des Flex, fibul, erhalten, Fiir die

Anthropoiden und die niederen Aflfen kann ich leider die Haufig-

keit dieser Verbindung in Prozentzahlen nicht angeben,

Wie wir sehen, besteht der Unterschied in dem Verhalten.

der beiden Beugersehnen beim Menschen und bei den Affen im

wesentlichen darin, daC, wahrend bei ersterem haufig ein Ver-

bindungsstrang von der Sehne des Flex, tibialis zu der des

Flex, fibul. zieht und darauf die Sehne des letzteren sich in einen

medialen Ast fiir die groCe Zehe und in einen lateralen zur

Verbindung mit der Sehne des ersteren spaltet, bei den Afl'en die

beiden primaren Flexorsehnen aber meist zunachst keine weiteren

Verhindungen eingehen und erst spater die aus ihnen hervor-

gehenden sekundaren (Zehen-)Sehnen bisweilen miteinander ver-

schmelzen. Infolgedessen sind bei den Affen die Anteile, welche

die beiden Beugersehnen an der Bildung der sekundaren Sehnen

Sehne des Flex, fibular, zu der des Flex, tibial, und bildete mit

Teilen der letzteren die perforierende Sehne fiir die 5. Zehe. Dieser

Sehnenstrang war locker verbunden mit dem Strang, welcher die

beiden primaren Sehnen der tiefen Zehenbeuger vereinigt. — Es
lagen also wahrscheinlich Verhaltnisse vor, wie sie Turner in

1 Fall beim Menschen beobachtete.

19*
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besitzen, meist ohne weiteres zu erkennen. Vermittelnde Ueber-

gange zwischen dem Verhalten der Sehnen bei den Affen und

beim Menschen bilden auf der einen Seite Hepburns und meine

Beobachtung beim Gorilla, auf der anderen Seite die nicht zahl-

reichen Varietaten, welche an den Sehnen des menscblichen FuBes

gefunden werden (Henle, Krause, Gegenbaur, Gies u. a.). Wie

die engen Verkuupfungen der beiden langen Zehenbeuger zu stande

kommen, erbellt aus den schonen Untersuchungen Schomburgs,

nach welchem, wie schon oben etwahnt, die Ursprungsfasern des

Flex, tibialis in fruhembryonaler Zeit beim Menschen neben denen

des Flex, fibularis an der Fibula entspringen.

Wie an der Hand, so iibergehe ich auch am FuC die kurzen

Muskeln und beabsichtige , ihnen spater eine gesonderte Be-

trachtung zu teil werden zu lassen. Hier muC ich aber uoch

mit einigen Worten des Caput plautare Flex, tibialis und des

Flex, digit, brevis gedenken, da diese beiden Muskeln in engen

Beziebungen zu den beiden langen Beugern der Zehen resp. zu

einem derselben stehen.

Das Caput plantare des Flex, tibialis (Flex, digit, long.) fehlt,

soweit Mitteilungen vorliegen, der Mehrzahl der Anthropoiden und

ist, wenn vorhanden, meist nur schwach entwickelt. Flir die

niederen Affen babe ich nur wenig Angaben ermitteln konnen;

nach denselben war ein Caput plantare stets und meist gut ent-

wickelt vorhanden. Beim Menschen ist es bisweilen sehr redu-

ziert. Wood sah bei ihm eine fast vollstandige Verwandlung des

Caput plantare in einen kleinen fibrosen Strang. Chudzinski

konstatierte bei einem Annamiten den vollstandigen Mangel des

Caput plantare. Niemals wurde bei den Atfeu ein accessorischer

Muskel gefunden, wie er beim Menschen als seltene Varietat

(Otto, Reinhardt, Moser, Glaser, Hallet, Meckel, Theile,

LuscHKA, Gies, Wood, Turner, Gegenbaur, Krause, Flesch,

ViRCHOW und Kolliker) vorkommt : er entspringt in verscbiedener

Weise am Unterschenkel und ersetzt das Caput plantare resp.

verbindet sich mit dessen Sehne oder der des Flex, tibial. Dieser

Muskel wurde mit Rucksicht darauf, daB das Caput plantare bei

den Englandern M. accessorius heiBt, von Turner als M. accessorius

ad accessorium und von Humphry als M. accessorius secundus

bezeichnet. Macalister nannte ihn Peroneo-calcaneus internus.

Testut fiihrt ihn als „long accessoire du long fl^chisseur" an.

Der Flexor digitorum brevis war stets beim Gibbon (Bischoff,

Hepburn), meist beim Gorilla (Duvernot, Huxley, Chapman,
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BiscHOFF, RoTHSCHUH, Sommer), in der Halfte der Falle beim

Schimpanse (Gratiolet und Alix, Bischoff, Hepburn, Roth-

schuh) und in 2 Fallen beim Orang (Langer, Huxley) in der

Form von zwei iibereinander liegenden Portionen vorhanden: die

untere entsprang von dem Calcaneus, die obere von der noch

ungeteilten Sehne des Flex, tibialis (Flex. dig. long.). Von der

unteren Portion wurden in der Mehrzahl der Falle die per-

forierten (oberflachlichen) Sebnen fur die 2. und 3., von der oberen

die fur die 4. Zebe abgegeben. Bei einem Orang (Huxley) kam
die Sebne fur die 2. Zehe von der Scbeide , welche den Flex,

tibialis am Unterschenkel bedeckt, und bei beiden Gibbon nicht

von der unteren , sondern von der oberen Portion. Die ober-

flachliche Sehne fiir die 5. Zehe kam in den meisten dieser Falle

von der oberen Portion oder wurde als schwache Sehne von der

des Flex, tibiahs abgespalten resp. durch eine Verbindung von

Fasern der letzteren mit Teilen der Aponeurose des Caput plan-

tare gebildet (Orang — Langer). Sie fehlte aber auch nicht

selten ganz. Bei einigen Tieren blieb sie undurchbohrt und in-

serierte neben der Sehne des Flexor tibialis. In einem Fall beim

Gorilla (Rothschuh) und in 2 Fallen beim Schimpanse (Gra-

tiolet und Alix, Bischoff) schloC sich an die perforierte, von

der unteren Portion ausgehende Sehne fiir die 3. Zehe ein Sehnen-

biindel, das von der oberen Portion abging, und in einem Fall

(Schimpanse — Rothschuh) wurde diese Verstarkung durch ein

Sehnenbiindel herbeigefiihrt, das sich von der Sehne des Flex,

tibial, abloste.

Bei alien iibrigen untersuchten Anthropoiden fehlte die obere

von der Sehne des Flex, tibialis entspringende Fleischportion des

Flex, digit, brev. Der einzige dem Flex. dig. brev. des Menschen

homologe Muskel bildete alsdann oberflachliche Sehnen fiir die:

2.—5. Zehe (am rechten FuB eines Orang Ficks), die 2.—4.

(Gorilla — Macalister, Hepburn; an beiden FuCen des Orang

— Bischoff, Hepburn, Rothschuh; am rechten FuC eines

Orang — Fick), die 2. und 3. (Schimpanse — Chapman,

Champneys; an beiden FtiCen eines Orang — Testut; am linken

Fufi zweier Orang — Fick) und schlieClich nur fiir die 3. (Schim-

panse — Vrolik, Testut). In den meisten dieser Falle wurden

die iibrigen oberflachlichen Zehensehnen von der Sehne des Flex.

tibialis abgegeben (fiir die 2., 4. und 5. Zehe beim Schimpanse

Vroliks, fiir die 4. und 5. beim Schimpanse Champneys' und fiir

die 4. am linken FuC eines Orang Ficks) oder kamen (Schimpanse
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— Chapman, Orang — Testut) zum Teil (fiir die 4. Zehe) von

derselben, zum Teil (fiir die 5. Zehe) von der Sebue des Flex.

fibul. (Chapman) resp. von eiuem Muskel, der am Calcaneus vor

dem Abductor dig. V entsprang (Testut). In 2 Fallen erhielten

beim Orang die oberflachlichen Sehnen fiir die 3. und 4. (Roth-

SCHUH) Oder nur die fiir die 4. Zehe (Bischoff) Verstarkung voq

der Sehne des Flex, tibialis. In vielen dieser Falle fehlte die

Sehne fiir die 5. Zehe und in einem Fall (Schimpanse — Testut)

auch die fiir die 2. und 4. Zehe ganz.

Bei den niederen Affen wurde meist (in 7 von 12 Fallen)

ebenfalls eine Teiluug des Flexor digitorum brevis in eiue untere

vom Calcaneus und in eine obere von der noch ungeteilten Sehne

des Flex, tibialis entspringende Portion beobachtet. Bei 4 dieser

Falle gab die untere Portion die oberflachlichen Sehnen fiir die

2. und 3. (Pithecia — Bischoff, Mycetes — Sirena, Cynocephalus

— Bischoff, Rothschuh), bei 3 nur die fiir die 3. Zehe ab

(Cynocephalus — Rothschuh, Mandrilla — Pagenstecher, Cerco-

pithecus — Rothschuh). Die oberflachlichen Sehnen fiir die

iibrigen Zehen kamen in alien 7 Fallen von der oberen Portion.

Letztere wurde in einem Fall (Cynocephalus — Rothschuh) durch

Fleischmassen verstarkt, die auf der Sehne des Flex, fibularis lagen.

Bischoff sah in 2 Fallen (Pithecia, Cynocephalus) und Roth-

schuh einmal bei Cynocephalus, daC die oberflachliche Sehne fiir

die 3. Zehe Verstarkung von der oberen Portion empfing.

Eine Sonderstellung nehmen gewissermaCen folgende an

niederen Affen gemachten Beobachtungen ein. Nach Champneys
wurde bei Cynocephalus anubis die fiir die 2. Zehe bestimmte

oberflachliche Sehne von dem am Calcaneus entspringenden Muskel

abgegeben, und kamen die iibrigen Sehnen von der Plantarfascie.

BuRDACH berichtet, daC bei Cynocephalus, Inuus und Cercopithecus

die Sehne fiir die 2. Zehe von einer kleinen Muskelpartie gebildet

wurde, die zum kleineren Teil vom Calcaneus und zum groCereu

von der Plantarfascie entsprang, die iibrigen 3 durchbohrten

Sehnen aber von der letzteren oder von der noch ungeteilten Sehne

des Flexor tibial, ihren Ursprung nahmen. Huxley sah bei Cyno-

cephalus, daC alle oberflachlichen Sehnen von einem Muskel aus-

gingen , der teils von der Sehne des Plantaris dort, wo sie iiber

den rollenahnlichen Vorsprung des Calcaneus zog, teils von der

Sehne des Flex, tibial, entsprang.

Die oberflachliche Sehne fur die kleiue Zehe war bei deu

niederen Affen meist vorhandeu.
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Tabelle II.

Die oberflachlichen Beugesehnen des FuCes werdea abgegeben fur

die Zehen:
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von Fascien und Sehnen oder schwand vollig bis auf die Sehnen,

welche von diesen Teilen abgegeben wurden. Bei einem Orang

(Fick) fand sich am rechten FuC eine Anordnung des Flex, dig.

brev., wie sie oben fur 5 Anthropoiden mitgeteilt wurde , am
linken FuC jedoch ebenfalls eine Zweiteiluug des Muskels. In

einem Fall (Cynocepbalus — Huxley) entsprang sogar der ganze

Muskel von dem plantaren Abschnitt der Sehne des Plantaris und

der Sehne des Flex, tibialis, hatte mithin gar keine Beziehung zum
Calcaneus. Bisweilen standeu die getrennten Portionen des Flex,

dig. brev. in Verbindung, oder haufig wurde eine seiche dadurch

hergestellt, daC einzelne Beugesehnen sich aus Teilen beider zu-

sammensetzten.

Aehnliches, wenn auch in bedeutend geringerer Ausdehnung,

wird selten auch an menschlichen FuBeu beobachtet. Gies sah

bei einer Leiche, daB 2 abnorme Muskelziige von der Sehne des

Flex. dig. pedis comm. zur 4. und 5. Zehe abgingen und die-

jenigen Abschnitte des Flex. dig. brev. ersetzten, welche in diesem

Fall ihm fehlten. Theile und Wood berichten, daC in je einem

Fall die oberflachlicbe Sehne fur die 5. Zehe nicht von dem am
Calcaneus entspringenden Flex, digit, brev. abgegeben wurde,

sondern von einem Muskelbauch, der in der FuBsohle von der

Sehne des Flex, tibialis entsprang. In einem Fall Testuts wurde

die Sehne dieses Muskelbauches noch durch die aufieren Biindel

des sehr gut entwickelten Caput plantare verstarkt. Bei einem

Neger beobachtete Chudzinski, daC von einem besonderen Muskel-

apparat, der mit der Sehne des Flex, tibialis verbunden war, so-

wohl die durchbohrte Sehne fiir die 5. Zehe abgegeben wurde als

auch die fiir die 4. Zehe eine Verstarkung erhielt. Theile und

MosER sahen, daB neben den normalen 4 Lumbricales ein 5. ganz

anologer Muskel entsprang, dessen Sehne sich fiir die 5. Zehe

ganz so verhielt wie die Sehnen des kurzen Zehenbeugers. Wood
bemerkte in einem Fall, daC der den Anteil des Flex. dig. brev.

fiir die 5. Zehe ersetzende Muskel mit 2 diinnen Kopfen von

dem medialen Hocker des Calcaneus und der Sehne des Flex,

tibialis entsprang, in einem zweiten Fall, dafi die oberflachlicbe

Sehne fiir die 5. Zehe von den lateralen Fasern des Caput

plantare geliefert wurde, und schliefilich in einem dritten Fall,

daC die norm ale oberflachlicbe Sehne fiir die 5. Zehe mit einem

iiberzahligen, von der Sehne des Flex, tibial, abgegebenen Sehnen-

streifen verschmolz und an der Seite der tiefen Sehne sich

festsetzte.
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Auf die Ursprungsverhaltnisse und die GroCe der vom Cal-

caneus abgesoiiderten Partie des Flex. dig. brev. gehe ich nicht

nochmals ein — sie lassen sich aus der Tabelle II ohne weitere

Schwierigkeit erkenneu — und wende niich zu der Frage, wie die

Entstehung dieser Absonderung zu erklaren ist. Einen Hinweis

zur Losung dieser Frage gibt, so scheint mir, der Fall Huxleys.

Dieser F'orscher sah bei einem Orang, daB die oberflachliche Sehne

fiir die 2. Zehe von einera Muskel abgegeben wurde, der von der

den Flex, tibialis am Unterschenkel bedeckenden Fascie entsprang.

Diese, soweit mir bekanut ist, einzige Beobachtung von dem Ur-

sprung eines Teiles des Flex, digit, brev. am Unterschenkel legt

die Vermutung nahe, daC nach Analogie mit dem Ext. dig. brev.

auch der Flex. dig. brev. urspriinglich nicht am FuC, sondern

weiter proximalwiirts am Unterschenkel seinen Ursprung nahm.

Die ScHOMBURGschen Untersuchungen geben fiir diese Vermutung

freilich keinen Anhaltspunkt. Deshalb ist es wiinschenswert, letztere

fortzusetzen und auf Atienembryoneu auszudehnen.

Ein kurzer Riickblick auf das uber die Muskeln des Unter-

schenkels und des FuCes Gesagte zeigt deutlich, daB das Endglied

der hinteren Extremitat aller Aften von den Anatomen als FuB

bezeichnet werden muB. Wenn mit dem Begrifl" „FuB" die Begriffe

„Stehen und Gehen" untrennbar vereint werden, so dtirfte aller-

dings diese Bezeicbnuug nicht volhg richtig sein, denn es fehlen

der hinteren Extremitat sowie der Muskulatur des Stammes bei

den Alien noch maucherlei Eigenschafteu, die den Besitzer zum
dauernden aufrechten Stand und Gang befahigen.

ni.

Die Ausbeute an Muskeln, deren Vorkommen beim Gorilla

bisher noch nicht bekannt geworden ist, war bei dem Breslauer

Vertreter dieser Gattung begreiflicherweise eine geringe ; es waren

im ganzen nur 3: der Atlantomastoideus, der lUotrochantericus

und der (vollig gesonderte) Flexor pollic. longus (auf dem rechten

Arm). Die beiden ersteren Muskeln konnen keine groBere Be-

deutung fiir sich in Anspruch nehmen, vvohl aber der dritte, der

iiberhaupt zum erstenmal beim Gorilla und den Afien ira allge-

meinen gefunden worden ist. War es doch dieser Muskel, dessen

Mangel neben dem eines gesouderteu eigeuen Streckmuskels fiir

den Zeigefiuger von einem so erfahrenen Forscher wie Bischoff
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als bedeutungsvoll fiir die Beurteilung der Unterschiede der

Menscben- uud Affenhaud hingestellt wurde.

Der Hauptzweck meiner Arbeit lag aber nicht in dem Auf-

finden solcher fiir den Gorilla noch nicht beschriebenen Muskeln,

sondern darin, die Kenntnis des Muskelsystems dieses Anthro-

poiden iiberbaupt zu vervollstandigen. Da mufi denn zunachst

betont werden, dafi beim Vergleich mit den fruher untersuchten

Gorilla der Breslauer ebenfalls eine ziemlich groCe Zahl von Ab-

weichungen im Verhalten der Muskeln aufweist. In seltenen Fallen

(Flex, pollic. long., Soleus) wird durch dieselben ein Zustand

berbeigefiihrt, der an den der betreflfeuden menschlichen Muskeln

erinuert, meist jedocb eine Anordnung reprasentiert, wie sie bei

den iibrigen Anthropoiden und den niederen Affen vorkommt.

Immerhin ist der Grad der Abweichungen oft nicht so groC, als

dafi sich nicht eine ganze Reihe von Muskeln auffiihren liefie, die

bei alien bisher untersuchten Gorilla in annahernd gieicher Weise

auftreten. Ich nenne bier die Muskeln, die beim Gorilla ebenso

wie bei den anderen Atfen konstant vorkommen, den Cleido-

atlanticus, den Scansorius, und richte die Aufmerksamkeit auf das

Verhalten z. B, des Trapezius, der Rhomboidei, der langen Rucken-

muskeln, des Serratus anterior, Rectus abdominis, Deltoideus,

Teres major, des langen Kopfes des Triceps, des Glutaeus maxi-

mus, Tensor fasciae latae, Gracilis, Adductor magnus, Semitendi-

nosus, Semimembranosus, Tibialis anticus, Ext. digit, long., Ext.

halluc. long. Ferner ist an dieser Stelle der konstante resp. fast

konstante Mangel des Plantaris und des Peronaeus parvus zu ver-

zeichnen.

Die vergleichende Betrachtung meiner Ergebnisse einerseits

mit den fruher bei dem Gorilla, den anderen Anthropoiden und

den niederen Affen angestellten Untersuchungen, andererseits mit

dem normalen Verhalten der Muskeln des Menscben und den bei

ihm beobachteten Varietaten gab vielfach Gelegenheit zur Erorte-

rung von auatomischen Fragen. Eine, wenn auch kurze, Re-

kapitulation des bereits Gesagten wurde mich zu weit fiihren, und

verweise ich deshalb auf den II. Teil meiner Arbeit. Hier be-

schranke ich mich darauf, das Gesamtergebnis meiner Unter-

suchungen in folgende 3 Satze zusaramenzufassen

:

1) Es gibt bei den Anthropoiden und den niederen Aj0fen fast

keine in der Norm vorkommende oder von derselben abweichende

Anordnung der Muskeln, die beim Menscben nicht in gieicher

Oder ahnlicher Weise, sei es in der Norm, sei es in Form von
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mehr oder minder seltenen Varietaten resp. iiberzahligen Muskeln,

beobachtet wird, oder die mit letzteren nicht wenigstens in augen-

scheinlicher enger Beziehung steht. Sogar die fur die Anthropoiden

und die niederen Alien eigentumlichen Muskeln (Cleidoatlanticus,

Latissimocondyloideus, Scansorius) finden sich bei dem Menschen

in seltenen Fallen.

2) Das Verhalten vieler Muskeln zeigt bei dem Gorilla und

den anderen Anthropoiden starkere Beziehungen zu dem bei den

niederen Afifen als zu dem beim Menschen. Als pragnante Bei-

spiele fiihre ich nur an: Scaleni, Ext, pollic. brev., Glutaeus

maximus, Mm. adductores, Obturator externus, Gracilis, Biceps

femoris, Semitendinosus, Semimembranosus, Tibialis anter., Pero-

naeus tertius, Triceps surae und speziell Soleus, die tiefen Ex-

tensoren der vorderen und die langen und kurzen Flexoren der

hinteren Extremitat. An der Formulierung dieses Satzes kann

auch der Umstand nichts andern, daC namentlich bei den letzt-

genannten Muskeln der Anthropoiden bisweilen Auordnuugen vor-

kommen, die den beim Menschen in der Norm zu beobachtenden

sehr ahnlich oder sogar gleich sind. Diese Ausnahmefalle zeigen,

daC auf getrennten Wegen dasselbe erzielt wird.

3) Eine Reihe von Muskeln verhalt sich bei den niederen

Affen anders als bei den Anthropoiden und bringt jene dem
Menschen naher. Dahin gehoren z. B. Rectus abdominis. Tensor

fasciae latae und in gewisser Beziehung auch Rectus femoris,

Peronaeus parvus, Plantaris, Caput plantare Flexor, tibialis. Be-

sonders interessant ist das Verhalten des Rectus abdominis: sein

Ursprung greift bei den niederen Atfen stets iiber den Knorpel

der 5. Rippe kranialwarts hinaus, bei den Anthropoiden nie, wohl

aber in nicht sehr seltenen Fallen beim Menschen.

Bei der Beurteilung dieser Siitze geniigen die Verhaltnisse

der als Beispiele angefuhrten Muskeln naturlich nicht. Nur ein

sorgfaltiges Studium der ganzen Muskulatur wird die Entscheidung

iiber die Richtigkeit derselben herbeifuhren konnen.

Die in den letzten beiden Satzen ausgesprochenen Ausichten

ergaben sich bereits in mehr oder minder bestimmter Weise aus

den Untersuchungen einiger Forscher, die sich in neuerer Zeit

mit der Affenmuskulatur beschiiftigt haben. Vor allem war es

BiscHOFF, der in seiner Hylobates- Arbeit die Untersuchungs-

resultate benutzte, um die Stellung der Anthropoiden im allge-

meinen und des Gorilla im besonderen zu dem Menschen und den

niederen Aflfen zu beleuchten. Ihm kam es in erster Linie darauf
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an, gegen Huxley i) Stellung zu nehmen. 1st aucb ein Teil der

Beweise, welche Bischoff gegen Huxlky beibringt, auf Grund

iieuerer Forscliungen der Korrektur bedurftig, so muC doch

BiscHOFFS Ansicbt jetzt noch als richtig anerkannt werden. Die

Unterschiede zwischen dem Gorilla und dem Menschen sind groCer

als die zwiscben jenem und den niederen Alfen.

1) Die betreffenden Ausspruche dieses Forschers lauten:

„Whatever part of the animal fabric — whatever series of

muscles, whatever viscera might be selected for comparison — the

result would be the same — the lower Apes and the Gorilla would
differ more than the Gorilla and the Man.

Hardly any part of the bodily frame, then, could be found

better calculated to illustrate the truth that the structural differ-

ences between Man and the highest Ape are of less value than

those between the highest and the lower Apes, than the hand or

the foot.
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m. stemocleidomastoideus

acrcssonus

V. jngularis exterih

a. carotls communis.^
n. vagus —

V. jugularis interna"'

sternocleidomasioideuS'-

n. rutaneiis colli

Kehlsacl-

clavicular,

llg, eoracoclavicula.

pars clavic. m. atemo-cL-

mastoid.
pars clavic. m. pector. maj. —

recesBus infraclavic. sinist.

des Kehlsackes

m. deltoifleus

pais clavic. 711. pteclor. maj.

lig. coracocoatale

proc. coracoideus

n. thorac. ant.

pars sternalis m. pector. maj.

i-\'- 1 (%,)
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infraclavic. dexter _

recessus suprarlaric. ilcrte

.^.__ recessus infraclavic. sinister

plalj/sma

luulibnla

lhu„l. suhnnu-illnris

ownlujai.lcs

sirmode iilomasto-

idcns

n. stcrnnhijtiidrt

ttcrn ncleidomaslo ide us
|

Fig. 2 (%).
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Fig. U C/j.O^
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gracilii

m. semitendiniiMiit

n. tibial

a. i)oplite

poplitevs

arc. tendiu. m. solei

aponeurosis m. sole

m. flexor digit, long,

a. tibiali.^
-

nalfeol. medial,

caput wrdiale

ipiit Jatrnilf)

caput longiiiii in. bu-ipit.fp,

n. peronaeus

caput brcce m. hicipit. fen

mallrolus lateralis

tuber caleanei

Fig. 8 {\). Fig. 9 CI,}-
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