
Muskel und Fascie.

Von

Karl Bardelcbeii.

Im Jahre 1878 habc icli in den Jenaischen Sitzungsbcrichten

eino kurz zusanimengcfassto Mittcilung iibor Fascion und Fascion

spannonde Muskuln gemacht. Da diesclbe, trotz odcr wegen ihrcr

Kiirzo, so gut wio ganz unbeachtet gebliebcn zu sein sclioint, niuchtci

icli durch speciellerc Angaben die Aufmerksamkeit der I<\acligenoR-

scii auf den Gegenstand zu lenken noclnnals vcrsuclien. Viclloicht

ist es diesem Bestreben dienlich, gleich von vorn herein hervorzu-

lieben, dass der damals stark betonten mechanisch-physiologisclicn

Auffassung gegeniiber jetzt die rein niorphologische melir Bcriick-

sichtigung finden soil. Leider ist allerdings das bisher vorhandeno

vergleichend-anatomische Material noch bei Wcitcm nicht ausrei-

chend, urn cine fortlaufende Entwickelungsreihe der in Eede stc-

henden Gebilde zu erkennen, so dass ich audi diesmal, auf die

Gefahr bin, bier und da anzustossen, mich vorzugsweisc dem Men-

schen, dem sicber am besten, aber noch imnier lange nicht ge-

niigend untersuchten und bekannten Wirbelthiere, zuwenden muss.

I.

Fine Reihe von Muskeln besitzen beim Menschcn normal Ur-

sprung Oder Fndigung (Ansatz, Insertion) in Fascien, von denen

dies bisher nicht bekannt war oder nicht beachtet wurde odor

aber als Ausnahme (Varietiit) hingestellt wurde. Ich stelle diese

Muskeln hier zusammen.

A. Stamm.

1. Cucullaris (Trapezius) inserirt a) in der oberflachlichen

Halsfasci(!, vorn; b) in der Nackenfascie ; c) in der Fascia infra-

spinata. Am Halse und Nacken stellt der Muskel uberbaupt eiue
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„muscul6se Fascie" dar, die sich individuell verscliieden weit nach

vorii erstreckt. Bekanntlich kann ja der Muskel, wie bci Tliiercn,

audi beira Mcnsclien bis an den Sternocleidomastoideus reichen

(vgl. diesen), wodurch dann die ganze oberflacbliche Fascie der

Regio colli lateralis musculos wird.

2. Splenius capitis inserirt in seinen oberen Particn in

die Nackenfascie resp. liegt ibr sebr innig auf; bildet cine „muscu-

liise Fascie" in dem von Ciicullaris und Sternocleidomastoideus frei-

gelassenen Raume.

3. B i V e n t e r c e r v i c i s (medialer Kopf des Semispinalis ca-

pitis) inserirt in die Fascia nuchae.

4. Levator scapulae ist nur kiinstlich von der untcr ibm

gelegenen Fascie zu trennen. Oft sieht man besondere Biindel in

die Fascie gehen.

5. Rectus abdominis inserirt a) an die Inscriptiones;

b) an die Linea alba und die Rectusscbeide (Fascia recta, Krause)
iiberbaupt; c) in die Fascia transversa binein; d) lateralwiirts in

die Bauchaponeurose^).

6. Orbicularis oculi (s. palpebrarum) bat regelmiissig

seinen Ursprung (oder „Ansatz", wie man will) in der Fascia tem-

poralis superficialis, welcbe bekanntlicb nacb oben in die Galea,

nacb unten in die Fascia parotideo-masseterica tibergeht. Dies

bezielit sicb auf den eigentlicben Orbicularis, nicht auf die malare

Zacke, welcbe in den Zygomaticus minor iibergebt und ibn mebr

Oder weniger ersetzen kann. Von diesem malaren Bundel gibt

aucb Henle (1. c. S. 148, 151) an resp. bildet ab, dass es aus der

Fascie der Scblafengegend entspringe 2). Von eigentlicben or])i-

cularcn Fasern bleibt allerdings so nicht viel mebr iibrig (s. u.).

7. Sternocleidomastoideus scndct Fasern in die ibn

umbiillende Schcide, also in die oberflacbliche und in die zwiscben

soinon Portionen frei gelegene Partie der Halsfascic. Teilweisc,

so bcsonders am unteren und oberen Drittel, wo dor Muskel sich

platt ausbreitet — oben wie unten am hinteren Randc — kann

^) Henle (Muskellehre S. 56) lasst uur einige der lateralsten

Biindel der lateralen Sehne schon oberhalb des Beckons in der

Sclioifle des Rectus endigen.

2) Von der Kichfcigkeit meiuer Angabe kann man sich leicht an

sich selbst iiberzeugen. "VVenn man die Augonlider i-echt fest achliesst,

so wird nicht nur der ganze oben genannte Fasciencomplex gcspannt,

sondern sogar u. a. der Tragus auriculae bewegt. Icli hcire sogar ein

Geviiusch im ausseren Gehorgang dabei.
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man den Muskel direct als Vertreter der Fascie auffassen. Nicht

imraer ist dies deutlich am unteren Ende des clavicularen Kopfes,

dagegeii durchgehends hinten-oben, an der Fascia niichac.

8. Pectoral is major^) entspringt bekauntlich mit seiner

abdominalen Portion von der Rectusscheide oder der Sehne des

Obliquus abdominis externus ''^). Ein Teil des Pectoralis endet in

der Fascia axillaris, partiell mit der Sehiie des Latissimus dorsi

sehnig (Langer'sclier Axelbogen), manchmal musculos (wic bei

Affen) verbunden — sowie ferner in der Fascie des Oberarmes.

9. Die Sehne des Pectoralis minor breitet sich vor der

Endigung, nach den Piandern dtinner werdend, meist recbt crheb-

lich aus und gebt so allmahlicli in die tiefe Brustfascie, Fascia

coraco-pectoralis, sowie in die F. axillaris iiber. Die Ursprungs-

„Zacken" des Pectoralis minor, welche gewohnlich nur kiinstlich

von einander zu trennen sind, gelien in die Ligamenta coruscantia

(intercostalia) iiber. Da icli letztere als rudimentiir (sehnig) ge-

wordene Fortsetzung des Ptcctus abdominis auffassen muss (sic

verlaufen senkrecht, nicht schriig), wiire somit der Pectoralis minor,

wenigstens zum Teil, als Fortsetzung des geraden Bauchmuskels

anzusprechen.

B. Extremitaten.

10. Der lange Kopf des Triceps b r a c h i i entspringt (nicht

immer) von der Fascie des Teres minor, eincr Fortsetzung der

Fascia infraspinata, ferner von der Fascia subscapularis.

11. Der Pronator teres nimmt seinen Ursprung nicht nur

vom Lig. intermusculare mediale und dem „gemeinsamen Sehnen-

blatte" (Henle), sondern auch direct von der Fascie des Ober-

und des Unterarms.

12. Ausser der bekannten Sehneninsertion besitzt der Bra-
chial is in tern us auch noch cine Endigung in die Fascie des

Unterarms hinein, und zwar an der radialen Seite. Gegenuber

1) Die beideu Pectorales werden hier wegen ihrer Urspriinge

dem Stamme zugerechnet.

2) Henle (1. c. S. 87) rechnet die abdomiuale Zacke dem 01)-

liquus abdominis externus zu. Die vergleichend - anatomiscben Tat-

sachen sprechen aber eiilscbieden zu Gunsten der obigon Darstellung.

Auclx beim Menschen kaun man sicli so den Pectoralis, wic bei vielen

Tliieren, dnrch Yermittelung der Kectusscheide bis zum Beckeuraude
binab reichend vorstelleu.
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dem sitU'ken sog. Lacertus fibrosus der Biceps (uebonbei ein Arte-

fact, da die Fascicniiisei'tion desselbeii welt ausgedehiitcr ist) er-

scheiiit die Eudigung des Bracliialis iuteriius allerdiiigs uiierlieblich.

13. Der Brachioradialis (Supinator lougus) cndet iiicht

imr in der Fascie der Streckseite (Henle), soudern audi in der-

jenigen der Beugeseite. Auch die von Henle erwahnte Fascien-

insertion scheint noch nicht allgemein anerkannt zu seiu ^).

.14. Der Fascienursprmig des Flexor carpi ulnaris (Ul-

naris internus) ist wol meist noch ausgedehnter als Henle (1. c.

S. 206) angibt. Die Insertion des Muskels an das Lig. carpi volare

uud den Zusanimenhaug mit der Fascia palmaris muss ich als

Kegel hinstellen (Henle 1. c. sagt: „Die Insertionssehne gibt niit-

unter Fasern in das Lig. carpi volare"). Die vergleicliend - ana-

tomiscli nachweisbarc Abspaltung des Palmaris longus aus dem
Ulnaris 2) maclit dies Verhalten, sowie die Varietiit, in der der

Ulnaris den Palmaris vertritt, verstandlich.

15. Vom Sartorius loseu sicli wahrend seines Verlaufs am
Oberschenkel Muskelfasern ab, welche in die von der Oberschenkel-

fascie gebildete Scheide des Muskels gehen. Manclimal geht ein

formliclier Kopf oder Baucli des Muskels zur Fascia lata.

16. Der Ursprung des einen Sehnenzipfels des Rectus femoris

liiingt mit der Fascia iliaca zusammen. Vielleicht liegt hier das

Gegenstiick zu dem oben er\Yahnten Verhalten des Caput longum

tricipitis (Fascia subscapularis) vor?

17. Der Semimembranosus soil sich nach Henle in 3,

nach W. Krause in 4 Zipfel spalten. Mir kommt das etwas

kiinstlich vor. Eiufacher und nattirlicher scheint folgende Dar-

stellung: der Semimembranosus setzt sich a) an die Tibia an,

b) in die Fascie des Unterschenkels fort und zwar radiar nach

vorn, unten, hinten ausstrahlend, in die obertiiichliche und tiefe

Fascie (F. poplitea).

Weun wir nun diese neuen Ursprunge und Eudigungen von

Muskeln und Fascien mit den bereits anderweitig beschriebeuen zu-

sammenstellen, so ergibt sich nach Korperregionen geordnet folgende

^) Weiiigstens hebt von Bischoff (Beitriige zur Anatomie des

Gorilla. Abh. d. k. bair. Akad. Bd, XIII. 3. Abth. 1879) den „Ueber-

gaug eines Biindels des Supinator lougus in die Fascia antibrachii"

beim Gorilla besonders hervor.

2) Vgl Aeby, Die Muskeln des Vorderarms und der Hand bei

Saugethieren und beim Menschen. Zeitschr. f. wissensch. Zool. X.
S, 34flf. 1 Taf. 1859.
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11.

Uebersicht der Fascien

mit den n o r lu a 1 von ihnen cotspriugcnden oder in denselbeu

endigenden Muskeln.

A. Stamm.
1. Rumpf.

a) Kiicken und Nacken.

Fascia 1 urn b o d o r s a 1 i s.

U. ^) Latissimus dorsi, U. Obliquus abdom. int.

U. Sacrospiualis. U. Gluteus maxinius.

U. Serratus post. inf.

Fascia nuchae (superficialis).

U. (E.?) Transversus nuchae. E. Splenius capitis.

E. Cucullaris. E. Sternocleidomastoideus.

E. Biventer. E. Levator scapulae.

Tiefe Nackenfascie.

E. Recti und Obliqui cap. post.

b) Bauch.

Rectussclieide und Linea alba.

E. Rectus. E. Transversus.

E. Obliquus externus. E. Pyramidalis.

E. Obliquus internus. U. Pectoralis major.

Fascie des Qua drat us lumboruni.

E. Quadratus lunib. (Xorm?) U. Zwerchfell.

c) Becken.

Fascia pelvis.

U. Psoas major (uicht constant).

Fascia iliaca.

E. Psoas minor. U. Pectineus.

E. Obliquus abdom. externus

(Lig. inguinale ext.).

U. = Urspruug; E. = Endiguug (Ausatz, lusertiou).
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„ L i g a 111 c u t u m " s a c r 1 u b e r s IIm

.

U. Gluteus maximus. U. Obturator iiiternus.

Membraua obturator! a.

U. Obturator exteruus. U. Obturator iuternus.

Fascio des Obturator iuternus.

U. Obturator iuternus (vgl. Langer).

Fascia glutea.

U. Gluteus maximus. U. Tensor fasciae latae.

U. Gluteus medius. E. Obliquus abdom. externus.

Dammfascien.

Verlauf: Transversus perinei su- Verlauf: Transversus perinei jjro-

perficialis. fundus.

d) Brust.

Fascia pectoralis superficialis,

E. Platysma.

Fascia pectoralis profunda.

E. Rectus abdominis (Fort- U. und E. Pectoralis minor,

setzung des Muskels, s. o.).

2. Kopf.

Galea aponeurotica,

E. Epicrauius (frontalis, temporalis, auricularis superior, occipitalis).

Fascia temporalis superficialis.

U. Epicrauius temporalis. U. Orbicularis oculi.

Fascia temporalis profunda.

U. Temporalis.

Fascia par otideo-massetcrica.

Platysma. Malaris.

Risorius.

3. Hals.

Fascia colli superficialis.

Platysma (Verlauf). E. Cucullaris.

E. Sternocleidomastoideus.
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Fascia colli profunda (media).

E. Biventer inandibulae. E. Omohyoideus.

E. Stylohyoideus.

(Fascia Duchae s. o.)

B. Extremitaten.
1. Obere Extremitat.

a) Schulter uud Achsel.

Fasciasupraspiuata.

U. Supraspinatus.

Fascia infraspiuata.

U. Infraspinatus. U. Deltoides.

U. Teres minor. U. Cucullaris.

U. Teres major.

Fascie des Teres minor.

U. Teres minor. U. Tricipitis caput longum.

Fascia subscapularis.

E. Serratus auticus major. U. Tricipitis caput longum.

Fascia axillaris.

E. Latissimus dorsi. (U. Triceps von Latissimus-

E. Pectoralis major. Sehne, wie bei Thieren.)

E. Pectoralis minor.

b) Oberarm.

Streckseite, Fascia deltoidea etc.

E. Platysma. E. Triceps.

E. Deltoides. U. Brachioradialis.

Beugeseite.

E. Pectoralis major. E. Teres major (? normal).

E. Latissimus dorsi. U. Pronator teres.

Ligam. inter musculare lateral e.

E. Deltoides. U. Brachioradialis.

U. Brachialis internus. (U. Extensor carpi radialis lon-

U. Tricipitis caput breve. gus, nicht immer.)

Ligam. intermusculare mediale.

E. Coracobrachialis. U. Pronator teres.
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c) Unterarm.

S t r e c k s e i t e.

E. Triceps. U. Abductor pollicis longus.

E. Brachioradialis. U. Extensor pollicis longus.

U. Extensor carpi ulnaris. U. Extensor indicis proprius.

B e u g e s e i t e.

E. Biceps, Ulnarseite. U. Elexor carpi radialis.

E. Brachialis iuternus, Radial- U. Palniaris longus.

seite. U. Flexor carpi ulnaris.

E. Brachioradialis. U. Pronator teres.

Ligani. iuterosscum.

E. Brachialis internus verniit- U. Extensor indicis proprius u. a.

telst der Chorda obliqua. (Pronator quadratus: Ver-

U. Extensores pollicis longus und lauf).

brevis.

Ligam. carpi volare propriuni.

E. Palniaris longus. U. Flexor pollicis brevis.

E. Flexor carpi ulnaris. U. Opponens pollicis.

U. Palmaris brevis. U. Opponens digiti minimi.

U. Abductor pollicis brevis.

Ligam. carpi volare profundum.

U. Flexor pollicis brevis. U. Opponens digiti minimi.

U. Abductor pollicis.
"^

d) Hand.

Fascia palmaris.

E. Palmaris longus. U. Lepine's Muskel (Palmaris

E. Flexor carpi ulnaris brevis radialis).

U. Palmaris brevis (ulnaris).

O b e r f 1 a c h 1 i c h e 11 a n d r ii c k e n f a s c i e

.

E. Extensoren-Sehnen.

T i e fe Ha n d r ii c k e n fa s c i e.

U. Interossei.

Die Finger fa scion sind idcntisch mit den Sehneuausbreituugen.



398 Karl Bardeleben,

2. Untere Extremitat.

a) Oberschenkel.

Vorderseite, Fascia lata.

E. Rectus abdomiuis, Adducto- E. Sartorius.

renfascic. E. Tensor fasciae latae.

E. Obliquus abdominis cxternus, U. Pectineus (Fascia pectinea).

Lig. inguin. ext.

Tiefc Fascic, Fortsetzung der Fascia iliaca.

U. Rectus femoris.

Fascie der Ruckseite.

E. Gluteus niaximus.

Li gam. intermusculare mediale.

E. Adductor femoris longus. U. Vastus medialis.

E. Adductor femoris magnus.

Ligam. intermusculare laterale.

U. Vastus lateralis.

b) Unterschenkel.

Innenseite.

E. Sartorius. E. Semitendiuosus.

E. Gracilis. E. Semimembranosus.

(Alle vier Muskeln aucb vorn.)

Vorderseite.

Ausser den eben genannteu vier Muskeln:

E. Quadriceps durch Ligam. pa- U. Tibialis anticus.

tell. lat. u. med. U. Extensor digitorum longus.

Aussenseite.

E. Gluteus raaximus. E. Biceps femoris.

E. Tensor fasciae latae (Ligam.

iliotibiale, H. von Meyer).

Ruckseite.

E. Semimembranosus. E. Plantaris (ganz unten).

(Ferner: Ausstrahlungen von den Seiten.)

Tiefe Fascie der Ruckseite.

E. Semimembranosus. U. Popliteus.
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Ligam. intermusculaie fibulare.

U. Exteusor digitoruni longus. U. Peroneus longus.

U. Peruueus tertius. U. Peroueus brcvis.

Ligam. interosseum.

U. Tibialis anticus. U. Peroueus tertius.

U. Extensor digitoruni longus. U. Tibialis posticus.

U. Exteusor hallucis longus. U. Flexor hallucis longus.

c) Fuss.

Fussriicken.

Ligam. cruciatum.

U. Extensor hallucis brcvis (med. Kopf).

F u s s s o h 1 c.

Fascia plantar is (superficialis).

E. Gastrocnemius uud Solousver- E. Tibialis posticus.

mittelst dcr Tuberositas cal- E. Flexor hallucis longus.

canei. U. Flexor digitorum brevis.

Fascia plantaris profunda s. Ligam. calcaneo-

cuboideum plantare.

U. Caro quadrata. U. Adductor hallucis.

U. Flexor hallucis brevis. U. Flexor brevis digiti minimi.

Aus dieser Zusammenstellung geht auf das klarstc hervor,

dass alle Fascien des meuschlichen Korpers mit Mus-
keln in Verbindung stehen. Alle diese Fascien sind somit

als Fortsetzungen von Muskeln anzusehen, sie sind mehr oder we-

niger Producte der Muskeln, nicht uur Umhiillungen derselben,

sondcru Apoucurosen oder Sehuen.

Einige bishei- als Fascien bezeichnete Biudcgewebslamellen feh-

leu in der Uebersicht. Dies sind ebeu keiue wirklicheu Fascien.

Als solche siud nach meinen Uutersuchungen uur Gebilde zu be-

zeichnen, in welche Muskeln inseriren. Andererseits wird der

Begriff Fascie insofern erweitert, als man die mit Muskeln in

Verbindung stehendeu Membranen, Bander u. dgl. auch hierher

zu rechnen hat. Wo will man sonst die Grenze zwischen den

Extremitatenfascien uud den Ligamenta intermuscularia ziehen ?

Man kanu sie ebensowenig trennen, wie Compacta uud Spougiosa

des Kuocheus.
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Seheii wir uiis zweiteiis die Reihe der obeu aufgei'uliiten Mus-

kdii an, so crscheint ihrc Aiizahl entschiedeii ciiorni gross. Icli

muss gcstehen, dass micli bei ciner ersten voilaufigeii Zusauiiiicn-

stelluiig bereits die Zahl frappirt hat. Diese wuchs aber nodi

durch Ucbertraguug von bisher als Varietiit beschriebeneu Fascien-

ui'spriingen und -endigungen in die Norm, sowie durch eigene

Forschungen an weit iiber 100 Cadavern. Die Zahl der von Henle

namentlich aufgefiihrten Mus.keln betragt (abgesehen von den Va-

rietiiten, wie Sternalis u. a.) 155; die Zahl der oben zusammen-

gestellten Muskehi (jeder uatiirlich uur einmal gezahlt) 105! Sieht

man nun von den tiefen Riickenmuskeln ab, auf die hier aus ver-

schiedenen Griinden nicht eingegangen werden soil, so ergibt sich,

dass weit iiber zwei Drittel aller Skeletmuskeln von
Fascien entspringen oder in Fascicn endigen oder
aber beides thun, dass sonach nach der physiologischen Auf-

fassung und Bezeichnung iiber zwei Drittel aller Muskelu „Fascien-

spanner" sind.

Die Fascien dieuen so zu einer Vermitteluug zwischen Mus-

kulatur und Skelet, sowie zwischen Muskel und Muskel, indem ein

Muskel von der Fascie oder Sehne des andern entspringt. Die

Fascien werden somit toils zu Muskclbestandteilen oder - fort-

setzungen, teils zu Skcletbestaudteilen oder - fortsetzungen, Sie

vertreten ferner Muskeln und sie vertreten Knochen. Sie konnen

aus Muskelu durch Reduction entstehen, und sie konnen wiederum

ihrerseits zu Knochen werden. Man kann die Fascien nicht nur

riiumlich, sondern auch zeitlich (phylogenetisch) und histologisch

als Binde- oder Zwischenglieder zwischen Muskeln und Knochen

hinstellen.

Vollstandige Klarheit kann in diese Verhiiltnisse erst die ver-

gleichende Anatomie bringen. In Ermangelung ausgedehnteren Ma-

terials werden aber auch die beim Menschen bcobachteten Varie-

tilten, welche meist, wenn nicht immer, normale Vorkommnisse bei

Thiereu wiederspiegeln, Auskunft geben konnen. Ich habe die seit

ca. 25 Jahren publicirten, auf Fascien beziiglichen, meist direct

als „Fascienspauner'' bezeichneten, sowie eine grosse Reihe selbst

beobachteter Varictaten mit kurzer Angabe des Autors und des

Jahres zusammengestellt. Die Reihenfolge ist dieselbe, wie oben

uuter II.
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in.

Ubersicht der Fascien

mit flen vaiiabel von ihnen cntspringnnflen oder in denselbeu

endigenden Muskeln.

Riickenfascicn.

E. Subcutaneus nuchae. C. Krause.

E. Aponcurose von der Cucullaris-Insertion (an Spina scapulae) zur

Fascia lumbodorsalis.

E. „Hautmuskel" von Scapula auf Fascia inlVaspinata zum untercn

Randc des Cucullaiis. (Normal gewohnlich ein starker S(!hnen-

streif. Verf.)

E. Dorsofascialis. Turner. 1871.

E. „Stcrno-omoideus Bucknill's", Pittard 1850, in Fascie des Cu-

cullaris.

E. Fin Muskel von (?) der Fascie des Serratus posticus sup(M-ior

zur 3. Ursprungssehne des Levator scapulae. Perrin. 1870.

U. Cucullaris. Flesch. 1879.

R e c t u s s c h e i d c u n d Fascia t r a n s v e r s a 1 i s.

E. „Sternalis" der Autoren. Viele fremde und eigene P>eobach-

tungen des Verf.

E. Ein Muskel von der Aussenflilche der 8. Rippe zur Sehnc des

Obliquus internus. Fig. Beob.

E. „Tensor lam. post. vag. muse, recti abdom." Gruber. 7 Falle.

1874. 1877. 1880. Verf. (Fast immer Frauen).

E. M. pubio-peritonealis. Macalister. 1867.

E. Pubo-transversalis. Luschka 1870.

E. Protractor arcus cruralis. Gruber. 1874.

E. Obliquus abdom. ext. secundus. Gruber. 1874. Von der 11.

Rippe (2mal); von der 10. Rippe zur Rectusscheide. Gruber.

Vom Arcus cruralis. Kelch.

Glatte Muskeln in der hintercn Wand der Rectusscheide, unter-

halb des Nabels. Curnow. 1874.

U. Crcniaster von Fasc. transversalis. Ilenle. Ein mit seiner Ingui-

nalportion durch die ganze Regio inguinalis sich herab er-

streckender Transversus abdom. Gruber. 1880.

Bd. XV. N. F. VIH. 3. 26
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Beckenfascicn, Glutcalfascicii.

U. Psoas minor sendet Sohne zum Vastus medius. Eig. Beob.

E. Psoas minor gelit ziir Ease, pelvis. Perrin. 1872.

U. Ein Muskd gelit von dor Gluteal- und Oberschenkelfascie, iiher

Crista ilei, zum Obliquus ext. Turner. 18G7.

E. Transversus perinci superfic. erstreckt sich bis in die Fascia

glutea. Gruber. 3 Mai. 1876.

Br ustfascien.

U. Biindel von der F. pectoralis zum Latissimus dnrsi und Axel-

bogen. Turner.

E. Varictiiten des Platysma. Verf.

E. Stcrnalis mchrere Falle. Verf.

E. Infraclavicularis. Verf.

E. Sternocoracoideus, Schwcgel 1859, in Fascia coracopectoralis.

E. Ein Muskel von der Clavicula in di(! „Fascie der Fossa infra-

clavicularis." Zuckerkandl 1880.

Fascia temporalis supcrficiali s.

Vielfaclie Varietiiten des Epicranius temporalis eigener Beob.

Selbstilndiger, 1 cm breitcn* Muskel von F. temp, zum Ohr. (Ausser

dem Epicran.) Verf.

F a s c i a p a r 1 i d e - m a s s e t e r i c a

.

Varietiitcm d(!s Platysma und dc^s Ptisorius eig. Beob.

rialsfascien.

(Sammtlich: Endigungen in der Fascie.)

Clcidofascialis. Rambaud und Carcassonne 1864. Macalister.

Supraclavicularis proprius. Gruber. (?)

Transversus colli. Luschka 1858.

Biventer mandibulae, iiber/ahliger Baucb, s. Ilenle S. 118.

Mento-hyoideus. Macalister.

(Nach meinen Erfahrungen ist die Verdoppelung des mit der Fascie

innig verbundenen vorderen Bauches des Biventer fast so biiufig,

wie die Norm.)

Omoliyoideus , erhalt Fasern aus der Fascie; od(!r sein unterer

Bauch geht in letztere auf.

Vorderer Bauch des Omohyoideus doppelt, dreifach ; iiberzahlige

in die Fascie. . Wood 1867.
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Hyofascialis. Gruber. 4 Fiille. 1878.

Ein Stuck der Halsfascie, besonders Gefiissscheide , ist musculos.

Eig. Beob. 1878/79.

Coracocervicalis Krause, s. Henle S. 121.

Supracostalis in Fascie. Macalister 1866.

Sternocleidomastoideus gibt Bundel zur Fascie. Bankart etc. 1869.

(Eigentlich Norm! Verf.)

Stcrnothyreoideus geht in tiefe Submaxillar-Fascie. Dieselben.

Stern ofascialis. Gruber 1874.

Costofascialis. Wood 1864. (Variet. des Stcrnothyreoideus.)

Ein Bundel des Stcrnothyreoideus aus der Scheide der Halsge-

fasse. Henle (S. 124).

Levator scapulae gibt eine Sehne zur 1. Rippe, die mit der Fascie

zusammenhangt. Verf. mehrere Male.

Cleidohyoideus neben Omohyoideus, liegt der Fascie innig auf.

Verf. mehrere Male.

Cucullaris reicht welter iiach vorn, als gewohnlich. Verf.

Cucullaris hat besondero vordere Biindel zur Mitte der Chivicula.

Flesch 1879.

Vom Cucullaris g(!hen Bundel zum Platysma. Verf. UKjlirere Mnle.

Flesch. 1879.

Ein sehr breiter Sternocleidomastoideus bedeckt (und vtn'tritt) fast

die ganze Fascie. Verf. wiederholt.

S c h u 1 1 e r 1) 1 a 1 1 fa s c i c n.

E. Ein Muskel geht vom Cucullaris zu Fascia infraspinata und

zur Fascie iibor dem Acromion. Turner 1867. (Teilweise Norm!

Verf.)

E, Tensor fasciae deltoideae, von dieser zur F. infraspinata. Po-

poflf. 1873.

Aehnlich \\o\: Zincone's Muskel von der F. infraspinata zur Begio

deltoidea. 1877. „Erinnert an den Ilautnuiskel des Pferdes."

Deltoides erhiilt Ursprungsbiindel aus F. infraspinata. Flesch 1879.

(Bis zu gewissem Grade Norm: Henle, Verf.)

Fascia axillaris.

Axelbogen (Langer) ist musculos. Merkel. H. Virchow und Th.

Kolliker 1879. Verf. mehrere Male; der Nerv kommt vom Tho-

racic, ant., Verf.

E. Abirrende Bundel des Latissimus. Wood, 1867. Calori. Fritsch

1869.

26*
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E. Verstilrkung der in der Fascie eiidigeiiden Biindel des I.atissi-

mus diirch den Pectoralis major; zu diesem treten oberfiiich-

liche Biindel von der F. pectoralis oder von der Fascie des

Serrat. ant. maj., Verf.

E. Pectoralis major sendet links, Pectoralis minor rechts besondere

Biindel zur Fascie. Verf,

E. Starke accessorische Biindel vom Pectoralis major zur Fascia

axillaris imd Armfascie. Verf. 1879.

Fascia deltoidea.

E. Infraclaviciilaris K. Bardeleben.

Tensor f. deltoideae iind Zincone's Muskel s. o.

E. Vom Pectoralis major gehen Biindel in die Fascie, die dadurch

teilweise miisculos wird. Verf. 1880.

be

r

armfascie mit Ligg. intermuscularia.

E. Vom Latissimus dorsi eine Verstilrkung der Fascie durcli einen

musculos-sehnigen Streifen, der bis zum Oberarm reicht. Maca-

lister. 1866. (Normal bei Atfen, ahnlich beim Pferd.)

E. Besondere Biindel, welche vom Pectoralis major in Sehne uud

Fascie des Coracobrachialis iibergehen (Wood, 1867), sowie

Sehnenbogen liber Coracobracbialis und Biceps herliber (Verf.),

an die der Pectoralis inserirt, sind wol nur weitere Ausbildun-

gen der Norm.

E. Vom Pectoralis major entsteht ein 2,5 cm breiter Sehnenstreif,

der mit dem Lig. intermuscul. med. zusammen bis zum Epi-

condylus verlauft. Verf. 1879.

E. Vom Pectoralis major kommen 2 accessorische Muskelbiindel

(beiderseits) , welche zur Fascia axillaris und besonders zur

Oberarmfascie verlaufen. Verf. 1879. «

E. Vom Deltoides (Spina-Portion) spaltet sich ein fingerbreites Mus-

kelbiindel ab, das in eine fiicherformige , aussen in die Ober-

armfascie endigende Sehne iibergeht. Zuckerkandl. 1880.

E. Von der Sehne des Pectoralis major geht ein Sehnenstrang aus,

kreuzt den Sulcus bicipitis int. und endigt im Lig. intermuscu-

lare med. Derselbe.

E. Die Sehne des Pectoralis major geht in die des Coracobrachia-

lis liber. Derselbe.

E. Ein von der Clavicula entspringender, unter dem Pectoralis

minor oelegener Muskel liiuft vor den Gefiissen und Nerven
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bis zur Mittc des Oberarms, wird hier sehnig und endet im
Lig. iiitermuscul. med. Derselbe.

E. Spanner des Sehnenbogens des Coracobrachialis vom Tubercu-

lum minus. Calori 1867.

Der die Seline des Latissimus iiberbruckende Sehnenstreif (Bo-

gen) des Coracobrachialis ist in einen Muskel unigevvandult.

Clason 1868.

E. Coracobrachialis besitzt cine 2 cm breite Fortsetzung, die in

das Lig. intermuscul. med. ubergeht. Zuckerkandl. 1880. (Vgl.

Norm.)

E. Coracobrachialis ist doppelt, der iiberzahlige geht in das Lig.

intermusc. med. und strahlt weit nach hinten in die Fascie aus.

Verf. 1878/79.

E. Biindel des Pectoralis minor in Fascia humeri. Bankart etc.

1869.

E. Vom medialen Rande des kurzen Bicepskopfes gehen Biindel

in die P^ascie und das Lig. intermusculare med. Quain. Gruber.

E. Vom Caput breve bicipitis Insertion in die Fascie des Ober-

und Unterarms. Flesch. 1879.

E. Vom Biceps kommt ein kleiner Muskel, der den Brachialis int.

kreuzt und in das Ligam. intermuscul. med. geht. Zuckerkandl.

1880.

E. Ein 4. Kopf des Triceps geht teilweise in das Lig. intermuscu-

lare med. Flesch 1879.

U. Biceps entspringt auch vom Lig. intermusculare mediale. Gruber.

U. Pronator teres von der tiefen Fascie. Bankart etc. 1869.

U. Ueberzahliger Palmaris longus aus der Fascie am Epicondylus.

Verf.

U. Aehnlich entspringt ein Sehnenstreif statt eines fehleuden Pal-

maris longus. Verf. (Dursy, Henle, Hallett haben dasselbe

beobachtet.)

Unterarmfascie.

E. Dritter Kopf des Biceps inserirt in die oberflachliche Sehne

(Fascie). Haufiig. Henle. Verf.

E. Verdoppelung des oberflachlichen Teiles des Biceps und des

Lacertus. Henle u. a.

E. Ein vom Caput longum bicipitis abgehender „Tensor der Dor-

salfascie des Unterarms". Gruber 1879.

E. Ueberzahliger Kopf des Biceps zur Fascie des Supinator longus.

Wood 1867.
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E. „Nicht selten" goht nach Henle (S. 194) ein Bundel von der

lateralen, selten von der medialen Seite des Brachialis internus

ab, um sich in der Ellenbeuge gleich dem Biceps theils am
Radius, theils in der Fascie zu inseriren. (Vgl. oben u. Norm.)

S. a. Oberarmfascie , Var. v. Flesch. Wol identisch mit : Su-

pinator brevis acccssorius Halberstma und Brachiofascialis

Wood.

E. Vom Brachialis int. geht ein Lacertus fibrosus in die Fascie,

dicht hinter und Uber dem Lacertus des Biceps. Verf. Ebenso

:

Flesch 1879, Virchow und Kolliker.

E. Vom Brachialis int. sich ablosende Bundel gehen auf der ra-

dialen und ulnaren Seite in die Fascie. Gruber 1867.

E. Vom Brach. int. Sehnenstreifen zur Scheide des Art. radialis.

Clason 1868.

E, Supinator longus geht mit einem Teil seiner Sehne in die Fascie

der Streckseite. Embleton 1872. Verf. 1876.

E. Starkes breites Muskelbiindel des Brachioradialis geht zur Fascie

der Beugeseite, die mit der Sehne des Muskels innig verwach-

sen ist. (Auf der anderen Korperseite wurde der Brachioradia-

lis vom Brachialis int. verstitrkt.) Verf. 1877.

E. Vom Rande der Sehne des Brachioradialis entsteht ein Muskel,

der in das „Bindege\vebe" zwischen ihm und dem Radialis ext.

long, iibergeht. (Von hier aus geht ein anderer Muskel zur

Fascie des Daumenballens, s. u.). Zuckerkandl 1880.

E. Ein uberzahliger Palmaris longus endet in der Fascie des Vor-

derarms 4 cm uber dem Handgelenk. Flesch 1879.

E. u. U. Palmaris longus entspringt vom Lacertus bicipitis, inserirt

in Unterarmfascie. Gruber 1868. Flesch 1875. Verf.

U. Abductor digiti V aus der Fascie. Oefter beobachtet. Giinther.

Macalister. Wood.

U. Ein uberzahliger Palmaris longus entspringt aus der Fascie

nahe dem Handgelenk. Flesch 1879.

U. Ein zweiter Kopf des Opponens dig. V aus der Fascie. Henle

S. 204.

Lig. interosseum und Chorda obliqua.

U. Flexor pollicis longus. Henle. Verf.

Lig. carpi volar e.

E. Flexor carpi ulnaris inserirt sich hier bei Fehlen und Vorhan-

densein des Palmaris longus, s. Norm. •
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E. Ein besonderer zweiter Kopf des Flexor c. uln. geht zum Baude.

Verf. 1879.

E. Ein vom Flexor digiti sublimis kommender kraftiger Muskel-

bauch inserirt sehnig am Bande. Von hier erhalt der Abd.

poll, brevis accessorische Fasern. Verf. 1878.

E. Ein halbgefiederter Muskel beginnt neben dem Flexor pollicis

longus und geht in das Band. Zuckerkandl. 1880.

U. Ein dreikopfiger Abduct, dig. V entspringt vom Bande etc.

Macalister 1868. Henle S. 243.

U. Accessorischer Kopf zur Zeigefingersehne des Flexor digiti subli-

mis vom Bande. Bankart etc. 1869.

U. Der oberflachliche Beuger des fiinften Fingers entspringt von

der Innenflache des Bandes. Moser. (Henle S. 208.)

Fascia palmaris.

E. Radialis internus, vertritt den Palmaris longus. Gruber 1872

u. a. Verf.

E. Ulnaris internus, vertritt den Palmaris longus. Verf. u. a.

E. Radialis und Ulnaris int. in Fascie, bei Fehlen des Palmaris

longus. Emblcton 1872.

E. Verdoppelung des Palmaris longus. Gruber. (s. Monographie.)

Macalister. Flesch. Verf. u. a. Eigene Beobachtungen

:

a) Der uberzahlige Palmaris longus entspringt von

Fascia humeri —
b) inserirt am ulnaren Rande der Fascia palmaris —
c) entspringt neben Flexor carpi ulnaris, endet in der tiefen

Schicht der F. palmaris. (Palmaris brevis sehr stark),

d) die Sehne des uberziihligen P. 1. geht in Abd. dig. V iiber,

e) der iiberzahlige liegt dem Ulnaris int. dicht an, inserirt an

Os pisiforme und Fascie,

f) einer der beiden Palmares ist durch einen Sehnenstreif dar-

gestellt. (Dies kann auch den einzig vorhandenen betreffen.)

E. Dreifacher Palmaris longus. Hallett. Gruber.

U. Oberflachlicher Beuger des fiinften Fingers von der Innenflache

der Fascie (und des Lig. carpi vol.) s. o.

Fascie des Daumenballens.

E. Ein Muskel vom Radius in die Fascie. Zuckerkandl. 1880.

E. Ein Muskel von der F. antibrachii hierher. Derselbe (s. o.).

E. Lupine's Muskel. 1864, Norm?
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An hang:
M. pisi-uncinatus, vom Os pisiforme zum Haken des Uncina-

tuui, also ein (vollstandiger ?) Ersatz des Bandes durch Mus-

kel. Calori 1867 ').

Oberschenkelfascie.

E. Sehne des Psoas minor zum Vastus medialis und Lig. inter-

muscul. medial. Verf.

E. Quadratus femoris geht mit einem starken Teil seiner Fasern

in die Fascie. Verf.

E. Vom langen Kopf des Biceps geht ein Muskel ab, der sich in

der Gegend des Ursprungs des kurzen Kopfes in die Fascie

verliert. Henle.

E. Der Sartorius kann mit einem Teil seiner Fasern in die Fascie

(Norm! Verf.) oder in das Lig. patellare inf. iibergehen.

Hallett.

E. Zuckerkandl (1880) beschreibt besondere Biindel des Sartorius

zur Fascie. S. o. Norm.

E. Der Sartorius ist durch eine l'/2 '^oll lange Zwischensehne fest

mit der Fascie verwachsen. Kelch.

U. Von der inneren Flache der Fascieninsertion des Gluteus maxi-

mus entspringt ein Muskel, der zum langen Kopf des Biceps

geht. Verf,

U. Ein iiberzahliger langer Bicepskopf von der Fascie. Henle.

U. Sartorius entspringt vom Schenkelbogen. Macalister 1868.

Un terse h en k elf ascie.

E. Von der medialen Ursprungssehne des Soleus geht ein Muskel

zum tiefen Blatt der Fascie. Clason. Verf.

E. Popliteus minor. Calori. Wood. Gruber. Verf.

E. Vom langen Kopf des Biceps femoris geht ein Muskel in die

Fascie. Clason.

E. „Tensor fasciae suralis" vom Biceps. Gruber 1871.

E. „Tensor fasciae cruralis" vom Semitendinosus. Gruber 1874.

Turner 1872. Gruber 1878, 2 Falle.

^) Diese Varietal scheint weniger selten zu sein, als man ge-

meinhin annimmt. Interessant ist jedenfalls (vielleicht bisher iiber-

sehen), dass der Muskel in Henle's Figur 114 (S. 233) — die doch
die Norm zeigen soil — dargestellt ist.
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E. Plantarissehne geht oberhalb des Fersenbeines in die Fascie.

Wood 1864.

E. Plaiitaris endet am mittleren Drittel des Unterschenkels apo-

neurotisch. Macalister 1868.

E. „Tibiofascialis" Macalister = Tibialis anticus accessorius s. pro-

fundus Bahnsen, zum Lig. cruciatum. 1868.

U. Dritter Kopf des Gastrocnemius aus der Fascie. Meckel. Quain.

Verf.

U. Ein auf der Fascie der tiefen Beugemuskel herabgehender Mus-

kel zum Fusssohlenkopf des Flexor digitorum longus.

U. Von der ausseren Flache der tiefen Fascie (unteres Drittel)

entspringt ein zweikopfiger Muskel, dessen Sehne zum Fuss-

sohlenkopf des Flexor digitorum longus geht. Henle.

U. Von der inneren Flache der oberflachlichen Fascie entsteht ein

zweikopfiger Muskel zum Flexor digit, long, und Flexor hallu-

cis longus. Turner.

U. Von der Fascie des Tibialis posticus entspringt ein Muskel,

der sich in zwei Bauche teilt, deren einer in die Fascie geht.

Ehlers.

U. Flexor digit, long, erhalt einen zweiten Kopf aus der F. surae.

Zuckerkandl 1880.

U. Ein zweiter Kopf der Caro quadrata aus der Fascia surae.

Derselbe.

U. Ueberzahliger Kopf des Plantaris vom Lig. popliteum. Gruber

1874 (6 Fallc).

U. Muskelbundel zum Soleus aus der tiefen Fascie. Bankart etc,

U. Muskel von der tiefen Fascie zum Calcaneus. Dieselben. Zucker-

kandl.

Fascie des Fussriickens.

E. „Tensor fasciae dorsalis pedis", Wood, Sehnenbiindel vom Tib.

anticus. 1867.

E. Mit Extensor hallucis brevis entspringendes Muskelbundel zur

Fascie des inneren Fussrandes. Meckel.

Fascie der Fusssohle,

E. Lepine's Muskel.
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IV.

Vergleichend-Anatomisches.

Eine grosse Reilie vorgleichend-anatomischer Thatsachen kaiin

zum Verstandniss oder, wenn man so will, zur Erklarung der oben

dargestellten Verhaltnisse , sowie als Stiitze der 1878 bereits vor-

getragenen neiien Auffassung der Fascien als Fortsetzungen der

Muskeln herangezogen werden.

Bei den Fischen kann man nur insofern von Fascien reden,

als man die Ligamenta intermuscularia ftir solclie auffassen darf.

Bei Amphibien sehen wir zuniichst an der dorsalen Seite

des Rumpfes die Fascia dorsalis, welche dem Depressor maxillae

inferioris (Cervico-maxillaris), dem Latissimus dorsi und dem Ob-

liquus abdominis externus zum Ursprung dient oder als Teil der

genannten Muskeln angesehen werden kann. Die Fascia oder Apo-

neurosis palmaris erscheint sclion auf den ersten Blick als Fort-

setzung des Flexor digitorum communis, wahrend sie andererseits

wieder den einzelnen Fingerbeugern als Ursprung dient. Die Fascia

cruris wird wesentlich vom Extensor cruris (triceps) gebildet, wah-

rend die Fascia (Aponeurosis) plantaris, wie die F. palmaris, Mus-

keln zur Endigung und zum Ursprung dient. Es endigeu in die-

selbe : Gastrocnemius, Plantaris, Transversi plantae — es entsprin-

gen von ihr: Flexoren der Zehen, Lumbricales etc.

Die Sauropsida bieten wenig hierher Gehoriges dar. Auch
von dem Standpuncte unseres Thema's aus lassen sich die Ver-

haltnisse bei den Saugethieren besser an diejenigen bei Amphibien,

als bei Reptilien und Vogeln ankniipfen.

Saugethiere.

Latissimus dorsi.

Geht bei Ornithorhynchus an die untere Halfte des Oberarms,

bei Myrmecophaga und Didelphys (besonderer Bauch) zum Olecra-

non, zur Ulna und Unterarmfascie bei Dasypus, zum Condylus me-

dialis humeri (teilweise) bei Bradypus, indirect (durch Anconaeus

longus) zur Vorderarmfascie bei einigen Carnivoren (vgl. Mensch),

bei anderen direct an diese Fascie (Procyon) , ja bis zur Hand
(Phoca). Noch bei Halbatfen geht der Muskel bis zur Vorder-

armfascie, bei Affen wenigstens bis zum Olecranon. Vielfach ist
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der Latissimus niusculos, bei hoheren Saugern in der Kegel iiur

durch Fascien- oder Sehnenstreifen mit deni Pectoralis major ver-

bundeu. (Ersteres beim Menschen als Varietat.)

Die Serrati post i ci

wcrden beim Menscheu als zwei getrennte Muskeln beschrieben.

Das Verhalten bei Thieren zeigt , dass sie eigentlicli nur e i n c n

Muskel bilden. Die beim Menschen zwischen ihnen gelegene „Fas-

cie" ist, wie das unschwer sich nachweisen lasst, eine Fortsetzung

besonders des Serratus post, inferior, sie ist als riickgebildeter

Muskel zu betrachten. Uebrigens reicht auch beim Menschen das

Muskelfleisch oft hoher hinauf, als man gewohnlich angibt.

Cucullaris.

Die vordere Portion desselben geht bei Nagern, Ungulaten

Carnivoren u. a. zur Hals - und Schulterfascie. Bei Amphibien

und Reptilien ist diese Fascie noch nicht vorhanden, sonderu durch

Muskeln vertreten. Auch bei vielen Siiugethieren hangt der Cu-

cullaris mit dem Cleidomastoideus (eventuell noch dem Deltoides)

zusammen. Dann ist also die Halsfascie musculos, ein — wie be-

kannt — beim Menschen, allerdings selten, vorkommender Zustand.

Steruocleidomastoideus.

Die Ausbildung desselben resp. des Cleidomastoideus ist von

derjenigen der Clavicula abhangig, Der dem Schliisselbeinkopf des

Menschen entsprechende Muskel des Pferdes u. a. geht in Nacken-

und Halsfascie uber, wahrend sich der „Sternomaxillaris" der Ein-

und Zweihufer zur Fascia parotidea (resp. der der Backenmuskeln)

begibt.

Rectus abdominis
reicht bekanntlich bei den meisten Thieren sehr viel weiter nach

vorn , als beim Menschen. Er erstreckt sich bis zur ersten Rippe

bei Monotremen, Edentaten, Marsupialia, Ungulaten, Carnivoren,

Insectivoren , Prosimii, Affen. Das vordere Ende kann ganz oder

teilweise sehnig sein, so bei Carnivoren, beim Pferde, wo man
den vordersten Teil des Rectus als Transversus costarum zu be-

zeichnen sich vcranlasst gesehen hat, weil die Unterbrechung des

Rectus durch sehnige Partieen etwas grosser ist, als weiter cau-

dalwarts. Bei Monotremen setzen sich die lateralen Fasern des

Muskels an das Coracoid. Welche Thiere Meckel (S. 452, vgl.
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auch Owen, S. 6) im Auge hatte , bei dencn der Rectus aii's

Schulterblatt gehen sollte, habe ich nicht eruiren konnen. Auch

beim Menschen kann man den Rectus sehr hiiufig weiter nach oben,

ja bis zur ersten Rippe bin verfolgen. Er wird bier durcb die

parallel der Korperaxe verlaufenden Sehnenteile (liigg. coruscantia)

dargestellt, welcbe die Intercostalmuskeln bedecken. Bei star-

kerer Entwickelung koramt es dann dazu, dass der Muskel fleischig

iiber die funfte Rippe nach oben geht (Rectus thoracis Turner,
Accessorius ad rectum H a 1 b e r t s m a) ^ ).

Pec tor a lis major.

Erstreckt sich bei niedoren Saugeru bis zum Vordcrarme, bei

anderen wenigstens bis zum distalen Humerus-Ende, sei es fleischig,

sei es partiell sehnig, aponeurotisch. Bei den hoheren Saugethieren

geht der Knochenansatz nicht iiber die Mitte des Humerus hinaus,

erreicht dieselbe oft gar nicht. Die Endigung eines Teiles der

Fasern in die. Fascie des Oberarms scheint iiberall Norm zu sein.

Vielfach geht ein besonderes Biindel, ein Bauch oder Kopf zur

Fascie (Sterno-aponeuroticus des Pferdes etc.)- Die Beziehungen

des Pectoralis zum Rectus und Obliquus abdominis externus, zum
Langs- resp. zum Intercostalmuskel-System, welche sich von den

Amphibien bis zu den hochsten Saugethieren nachweisen lassen,

sollen an anderer Stelle besprochen werden. Hier sei nur der

Verbindungen mit dem Latissimus dorsi (s. o.) und mit dem Del-

toides gedacht, welche sich bis zum Menschen bin finden.

Digastricus max. inf.

Vielfach bestehen Beziehungen zur Halsfascie (z. B, Ungula-

ten). Die bei diesen vom hinteren Bauche direct zum Unterkiefer

gehenden Muskelbiindel finden wir beim Menschen als Fascien-

streifen („Ligament") wieder. Die bei Wiederkauern zwischen den

Muskeln beider Korperseiten quer verlaufenden Muskelfasern sind

beim Menschen, wol in der Mehrzahl der Falle, zur Fascie de-

generirt, sehr oft aber auch hier noch als Muskel erhalten.

Orbicularis palpebrarum,

Geht bei Ungulaten in die Muskulatur des ausseren Ohres

liber, sodass hier die Fascia temporalis superficialis grossenteils

1) Vergl. hierzu: K. Bardeleben, Der Musculus „steraalis",

Zcitschr. f. Anal, und Eutwickelungsgesch. I. 1876, S. 424—458;
bes. S. 4 43—447.
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musculos ist, ebenso wie die beim Menschen meist nur iioch bindc-

gewebige Fascia parotidea (Muse, paiotideo-auricularis). Eine ge-

nauere Untersuchung des Orbicularis beim Menschen und die Ver-

gleichung mit Thieren versetzt iibrigens der heute geltenden Lehre

von dem ringformig in sich geschlossenen Verlaufe des Muskels

einen argen Stoss. Ich kann den „Orbicularis oculi" ebensowenig

wie den „Orbicularis oris" als selbstandigen Ringmuskel ^ aner-

kennen. Auch bier wie an der Mundspalte beginnen und enden die

Muskelfasern an festen Punkten (Haut, Fascie, Bander, — indirect

also Knochen), auch hier besteht der sog. Ringmuskel wesentlich

aus erborgten Elementen, die oben vom Epicranius (bes. frontalis)

kommen, die unten zur Wange und Oberlippe gehen.

Coracobrachialis,

Reicht bei Wiederkauern, bei Hystrix, Sciurus, bei einem Teil

der Carnivoren , auch bei Halbatfen bis zum Coudylus medialis

humeri. Haufig erstreckt sich wenigstens der oberfliichlichere Kopf,

wenn deren zwei vorhanden sind, bis an das distale Ende des

Humerus.

Biceps brachii.

Bei vielen Saugethieren geht der Biceps an beide Vorderarm-

knochen, so bei Beutelthieren, Edentaten, beim Schweine; bei an-

deren setzt er sich weiter distalwarts am Radius an, als beim

Menschen, bei anderen dagegen nur an der Ulna (Nager, Insecti-

voren, Hyrax). Jedenfalls aber sendet der Muskel, auch wenn er

nur an einen der beiden Knochen sich inserirt, eine der anderen

Knocheninsertion entsprechende Aponeurose, auch wol einen beson-

deren Kopf (Kameel) zur Fascie des Unterarms. Beim Menschen

konimt letzteres bekanntlich als Varietat vor.

Brachialis internus.

Wiihrend der Biceps vielfach an die Ulna inserirt, heftet sich

der Brachialis internus bei einigen Thieren an den Radius, so bei

Ornithorhynchus, Bradypus, Ungulaten. Beim Pferd wird ein Seh-

nenzug beschrieben, der zur Ulna geht.

Psoas minor.

Dieser Muskel ist bei Ornithorliynchus und Halmaturus ausser-

^) Vgl. Aeby, Die Muskulatur der meusclilichen Mundspalte.

Arch. f. mikroskop. Auat. lid. XYI. S. 651— 664.
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ordcntlich stark entwickelt und ubertrifft hier dcu anderen Psoas

(„major") um ein violfaches an Volumeii. Bei Phoca, wo die In-

sertion des Iliopsoas bis zum Condylus medialis femoris hinab-

reicht, ist gleichfalls der hier nur cum grano salis so zu nennende

Psoas minor dem Iliopsoas weit tiberlegen. Er teilt sich in zwei

Kopfe, von denen einer die von den hoheren Saugethieren beibe-

haltene Insertion an der Eminentia ilio-pectinea walilt, wahrend

der andere zum Femur geht. Audi bei Fledermausen und Halb-

afFen, sowie bei einem Teile der Affen ist der Psoas minor noch

relativ kraftig. In eine sehr starke Fascie lauft der Muskel bei

Ungulaten, besonders denen mit grossem Korper (Kameel, Pferd

u. a.) aus.

Gluteus maxim us.

Bei Ornithorhynchus geht der Gluteus bis zur Fusssohle, bei

Myrmecophaga und Halmaturus bis zum distalen Femurende. Bei

Hyrax bedeckt er den ganzen Oberschenkel und endet an dessen

lateralcm Condylus, sowie der Tibia und Patella, ithnlich bei Hys-

trix und Halbaffen. Die DifFerenzirung von eigentlichen Gluteal-

muskeln und dem „Tensor fasciae latae" hat sich bei den niederen

Saugethieren noch nicht vollzogen. Auch beim Pferde sind die

Muskeln noch (oder wieder?) verbunden, ja sogar bei Affen. Ueberall

kann die Fascie des 0"berschenkels als directe Fortsetzung des

Gluteus betrachtet werden.

Tensor fasciae latae.

Dieser xar' f^oxrjv sogenannte Fascienspanner zweigt sich vom
Gluteus ab, mit dem er bis zum Menschen hin innige Beziehungen

beibehalt. Beim Kiinguruh findet Meckel (S. 621) einen kleinen

Tensor f. 1., der sich an die distale Sehne des Extensor cruris an-

setzt. Bei Hyrax geht er an den Condylus lateralis femoris, Pa-

tella und oberes Ende der Tibia, ahnlich bei Sus; bei Phoca an

die Patella. Beim Pferd inserirt er an die Patella und in die

Fascie, welche eine Vereinigung mit der Endaponeurose des Biceps

vermittelt. Sehr stark ist der Muskel beim Dromedar; dagegen

fehlt er z. B. bei Lemur mongoz, welcher statt dessen einen vom

Hautmuskel in die Fascia lata verlaufenden Streif besitzt. Am
weitesten proximalwiirts gerlickt ist der Muskel bei Aifen und Men-

schen, wo er auch nur in die Fascie geht. Trotz der vollstandi-

gen Trennung von den Gluteen verriith auch beim Menschen noch

die Innervation seine Abstammung.
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Sartorius,

Endet bereits beim Frosch vermittelst eines „Pes anserinus"

(Ecker) in die Fascia cruris, mit dem Semitendinosus zusammeii.

Diese Endigung bleibt durch die ganze Wirbelthierreihe (sovveit mir

bekannt) im Wesentlichen erhalten, auch neben derjenigen an der

Tibia. Bei Bradypus endet ein besonderer Bauch am Oberschenkel,

ein Verhalten, das beim Menschen von mir als Varietat beobachtet

wurde, wol auch bei anderen Saugern sicb noch finden diirfte.

Biceps fern or is.

Reicht bei niederen und einem Teil der hoheren Saugethiere

bis zum Calcaneus oder doch bis zu den Malleolen hinab. Hier-

her gehoren Bradypus, Myrmecophaga, Ungulaten, viele Nager und

Carnivoren. Vielfach endet der Muskel in der Fascia cruris und

geht in die Achillessehne uber, mit der er dann bis zur Ferse ge-

langt. In Folge der ausgedehnten Insertion wird dann einmal mehr

die Tibia, einmal mehr die Fibula beansprucht. Wir haben uns

den Biceps demnach als einen urspriinglich vom Becken und der

Wirbelsaule bis zum Ende der Extremitat verlaufenden Muskel

vorzustellen, der, wie ich vermuthe, innige genetische Beziehungen

zum Gluteus einer-, zum Semitendinosus und Semimembranosus

andererseits besitzt.

Semitendinosus.

Erstreckt sich bei niederen Saugern bis zum Fersenbein. Auch

bei Ungulaten und Nagern findet sich ein ahnliches Verhalten.

So lauft beim Pferd ein Sehnenzug mit der Achillessehne herab

bis zum Fersenhocker (mit Biceps - Endigung) ; bei Wiederkaucrn

ist es ahnlich, auch bei Kaninchen und Meerschweinchen. Unter

den Carnivoren zeichnet sich der Bar durch eine sehr tief hinab-

reichende Insertion aus (untere Halfte der Tibia). Bei anderen

Carnivoren und Phoca endet der Muskel ungefahr in der Mitte

der Tibia. Bei den oberen Abteilungen der Siiuger, Halbaflfen,

Fledermausen , Primaten ist die Knocheniusertion weit hinauf ge-

riickt. Vielfach enden Semitendinosus und Gracilis gemeinsam

(s. u.) — Der Semimembranosus heftet sich bereits bei nie-

deren Siiugethieren hoch oben an. Ob das Verhalten bei Phoca

(Insertion am distalen Ende der Tibia und Calcaneus) als ein ur-

sprungliches oder neu aufgetretenes zu erachten sei, wage ich

nicht zu entscheiden.
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Gracilis.

Niniint bei Bradypus fast die ganze Lange der Tibia ein uiid

schickt Faserii an die Wadeiimuskulatur. Bei Oniithorhynchus

und Myrmecophaga inserirt er beieits etwas iiber der Mitte der

Tibia, ahidich bei Hyrax. Auffallend ist auch fiir diesen Muskel

das Verhalten bei Phoca, wo er iiber die Mitte der Tibia hinaus-

reicht und eine starke Sehne zur Sohle entsendet. Beim Pferd

setzt sich der Gracilis, mit der Adductoren- Sehne verbunden, an

Patella und Tibia, seine Sehne verschmilzt sodann mit der des

Semitendinosus und stellt so ini wesentlichen die Fascia cmris dan
Bei hoheren Saugern endet der Gracilis, wie seine Nachbarn, hoch

oben am Unterschenkel , ohne indess die Beziehungen zur Fascie

aufzugeben.

Fasseu wir die Tatsachen zusammen, welche beim Menschen
(als Norm und als Varietat) und bei den Wirbel-, besonders den

Saugethieren beobachtet werden, so erscheint es zunachst wenig

gerechtfertigt, beim Menschen bestimmte wenige Muskeln als „Fas-

cienspanner" zu bezeichnen, insofern als die meisten Muskeln, die

der Extremitaten fast alle, in diese Kategorie gebracht werden
konnen, wenn wir eben das ganze Verhaltniss vom mechanisch-

physiologischem Standpunkte auffassen. Morphologisch betrachtet

sind die Fascien im Wesentlichen Fortsetzungen der Muskeln, also

mit den Sehnen oder „Aponeurosen" in eine Linie zu stellen.

Durch Sehnen oder Fascien konnen ferner Muskeln in mehrere

geteilt, andererseits aber auch physiologisch und morphologisch

mehrere Muskeln zu einem vereinigt werden.

Eine allgemeine Erscheinung ist es, dass die Muskelendigung

von den niederen bis zu den hoheren Thieren hin an den Extremi-

taten proximalwarts ruckt. Die ganzen Muskeln oder doch das

eigentliche Muskelfleisch zieht sich hoher hinauf, der distale Toil

wird zur Fascie, die an immer mehr proximal gelegencn Knochen-

punkten ihre Hauptbefestigung findet. Die Sehnen und Aponeu-

rosen der Muskeln werden so phylogenetisch allmahlich langer und

langer, ein Vorgang, der wol mit der ontogenetischen ja vielleicht

mit der mechanischen Verlangerung (Dehnuug) in Parallele gesetzt,

wenn nicht durch letztere erklart werden kann. Auf solche Vor-

gange weist das verschiedene Langenverhaltniss von Muskelfleisch

und Sehne bei verschiedenen Thieren und Menschen, bei letzterem

(wol auch jenen) je nach Alter und Individuum hin. Die Muskeln
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verkiirzen sich soiiiit iiicht iiur physiologisch , sondern auch ana-

tomisch und zwar onto- wie pbylogenetisch.

Es scheint, als ob die absolute Korpergrosse von Bedeutung

in diesem Vorgange sei. Im Allgemeiuen kann man nemlich con-

statiren, dass grossere Thiere relativ kiirzere (bes. Extremitiiten-)

Muskeln, dafiir liingere Aponeurosen, Fascien, besitzen, als kleinere.

Halt man hiermit zusammen, dass die einzelnc Species im Laufe

der phylogenetischen Entwickelung regelmassig an Korpergrosse

zuzunehmen scheint (vom Pferde hat Marsh dies ja unwiderleg-

lich nachgewiesen ; auch fur den Menschen ist es wol mit Sicher-

heit anzunehmen), so erhalten wir eine interessante Parallele. Ftir

die Extremitatenmuskeln kommt natiirlich vor allem die Lange der

Gliedmassen und ihrer einzelnen Abschnitte in Betracht. — Das

eben Angedeutete im Einzelnen zu verfolgen uud mit Tatsachen

zu begrtinden, wiirde hier zu weit fuhren. Nur soil zum Schluss

noch auf die Verhilltnisse bei Phoca hingewiesen werden, wo kurze,

richtiger verkiirzte Extremitaten und lange Muskeln sich finden.

Vielleicht eroffuet sich hier ein Verstandniss fur die Beziehungen

zwischeu Muskelfleisch uud Sehne oder Fascie, sowie zwischen

diesen Gebilden und der Grosse des Korpers, der Lange der Ex-

tremitaten, also der Knocheu.
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