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V or wort zur ersten und zweiten Auflage. 

Dieselben Ursachen, die das Erscheinen manchen groBeren Werkes, das 
vor dem Kriege begonnen war, hinauszogerten, haben auch das rechtzeitige 
Erscheinen des III. Bandes unseres Handbuches, das die zahnarztliche Prothetik 
zur Darstellung bringt, gehindert. Insbesondere waren es die starke Inanspruch
nahme durch eine groBe Kriegs- und Nachkriegsarbeit und die durch das Aus
scheiden einiger Mitarbeiter gegebenen Verzogerungen, die die Vollendung 
des III. Bandes aufhielten. 

Wenn wir heute bei Erscheinen des Werkes auf den Weg seiner Entstehung 
zuriickschauen, so haben wir zunachst eines Freundes zu gedenken, den der 
Tod aus unserer Arbeitsgemeinschaft herausfiihrte: Eugen Wiinsche, ein 
hervorragender Prothetiker, der die Verwendung keramischer Produkte und 
Methoden fiir Zahnersatzarbeiten wissenschaftlich und praktisch wie nur einer 
beherrschte, starb im Jahre 1922. Wir gedenken seiner in dankbarer Verehrung. 
In Dr. Ferdinand Gutowski, dem Sohne des bekannten schwabischen 
Meisters der Keramik, fanden wir zur Fortfiihrung und zum Ausbau der von 
Wiinsche geschaffenen Arbeit einen guten Ersatz. 

Es waren, bis fiir die Bearbeitung des ganzen Stoffes aIle Krafte zielsicher 
eingesetzt, bis aIle Fehler des Gesamtgebietes bestellt waren, sehr viele Schwie
rigkeiten zu iiberwinden. Wir haben fiir einzelne Abschnitte, trotz unserer 
in manchen Punkten hinsichtlich der Form und des Inhaltes abweichenden 
Anschauungen dem Bearbeiter die von ihm gewiinschte Freiheit gelassen, 
urn das Erscheinen des Bandes nicht aufzuhalten, wenngleich es vieIleicht fiir 
die Einheitlichkeit des gesamten Werkes erwiinscht gewesen ware, wenn dies 
nicht geschah. 

Unsere Darstellung der zahnarztlichen Prothetik ist von dem Bcstreben 
geleitet, dem Zahnarzt und Studierenden die Auffassung jeglicher prothetischen 
Aufgabe als einer Heilaufgabe im Sinne der Wiederherstellung der Organfunktion 
nahezubringen, ihn auf die bei der Erfiillung der Aufgabe zu beriicksichtigenden 
biologischen und physikalischen Gesetze hinzuweisen und ihm alle gangbaren 
Methoden und technischen Einzelheiten des Prothesenbaues zu zeigen. Wir 
sind uns bewuBt, daB die Durchgeistigung der prothetischen Arbeit des Zahn
arztes in diesem Sinne noch einer starken Entwicklung bedarf. Durch die 
Weiterarbeit unserer Forscher, durch die Vermittlung der von ihnen gewon
nenen Erkenntnisse und durch eine Vertiefung der Arbeitsauffassung des Prak
tikers wird diese Entwicklung moglich werden. Auf ihrem Wege fallt einem 
Lehrbuche eine wichtige Aufgabe zu, eine Aufgabe, die heute, wo sich die zahn
arztliche Prothetik zweifellos noch in einem Ubergangsstadium befindet, schwer 
zu erfiillen ist. Das Handbuch wird sich in kommenden Auflagen immcr mehr 
auf dieses Ziel einstellen. Eine Erganzung und Verbreiterung des zur Dar
stellung kommenden Gebietes wird dadurch erfolgen, daB in der nachsten 
Auflage auch noch die prothetische Deckung dcr angeborenen und erworbcnen 
Defekte der Kiefer, die zu den Aufgaben der zahnarztlichen Prothetik gehort, 
hier ihre Darstellung finden wird. 

Wir sind fiir eine freundliche Unterstiitzung bei unserer Arbeit zahlreichen 
Kollegen zu Dank verpflichtet. Besonderen Dank schulden wir Herrn Dr. Otto 
Riechelmann, der uns ein reiches Material instruktiver FaIle zur Verfiigung 



VI Vorwort. 

stellte und uns in freundlicher Weise beriet und unterstiitzte. In gleicher 
Weise haben wir Herrn Dr. Rumpel zu danken. Um die Durchsicht des Textes, 
um die Uberwachung der Klischeeherstellung und Einordnung der Abbildungen 
hat sich Herr Dr. Werner Salz mann verdient gemacht, auch ihm sprechen 
wir an dieser Stelle unseren Dank aus. Vor allem aber danken wir dem Verleger, 
der aIle Schwierigkeiten mit Geduld und Takt iiberwinden half und hinsicht· 
lich der Ausstattung des Werkes ein groBziigiges Entgegenkommen zeigte. 

Diisseldorf, im April 1926. 

Christian Bruhn. 

Vorwort zur dritten Auflage. 

In der nunmehr vorliegenden dritten Auflage des III. Bandes des Handbuches 
der Zahnheilkunde, der die "Zahnarztliche Prothetik" zur Darstellung 
bringt, haben aIle bedeutsamen Fortschritte der Zahnersatzkunde, die seit 
dem Erscheinen der letzten Auflage zu verzeichnen sind, Beriicksichtigung 
gefunden. 

Fiir diese Erweiterung blieben dieselben Gesichtspunkte maBgebend, die 
der Bearbeitung und Darstellung des Stoffes in der ersten und zweiten Auflage 
die Richtung gaben. Das Werk will dem Praktiker wie dem Studierenden in 
gleicher Weise dienen; es fiir diesen Zweck auf der Hohe der Zeit zu halten, 
wird weiter das Bestreben des Herausgebers und seiner Mitarbeiter sein. Leider 
lieB sich die Erganzung durch einen besonderen Abschnitt "Kieferprothetik" 
noch nicht durchfiihren. Es wird dieses Gebiet in der nachsten Auflage eine 
umfassende Bearbeitung finden und dabei durch eine Teilung des Bandes dafiir 
Sorge getragen werden, daB die Uberfiille des Stoffes den Band nicht zu umfang
reich und unhandlich werden laBt. 

Fur die gewissenhafte Mitarbeit bei der Redaktion dieser Neuauflage bin 
ich meinem Assistenten Herrn Dr. med. Hans Alfred Ko blin verbunden. 

Diisseldorf, im November 1929. 

Christian Bruhn. 
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Einleitnng. 

Das Gebiet der prothetischen Aufgaben des Zahnarztes wurde bis vor noch 
nicht langer Zeit und wird vielfach heute noch in einem gewissen Gegensatz 
zur konservierenden Zahnheilkunde, zur zahnarztlichen Chirurgie und Ortho
padie als die "Technik" bezeichnet. Der Sinn des Wortes "Technik" ist im 
allgemeinen Sprachgebrauch keineswegs scharf umrissen und eindeutig fest
gelegt, das Wort laBt sich ebensowohl gebrauchen, um das hand- oder maschinen
werkliche eines Arbeitsvorganges zu charakterisieren, wie es als eine Bezeich
nung fiir angewandte, mit den Naturwissenschaften und der Mathematik eng 
verbundene Wissenschaft verstanden werden kann. So war dem prothetischen 
Wirken mit diesem Worte ein hochst unklarer Name gegeben, der die Frage 
offen lieB, ob diese Arbeit des Zahnarztes als arztliches Randeln, die Zahn
ersatzkundeals eine wissenschaftliche Disziplin aufgefaBt werden diirfe. 

Wenn wir heute samtliche prothetischen Aufgaben des Zahnarztes und 
die Lehre von ihrer Erfiillung unter dem erweiterten Begriff "zahnarztliche 
Prothetik" zusammenfassen, brauchen wir nicht mehr danach zu fragen, 
ob dieses Gebiet eine wissenschaftliche Grundlage habe. Durch die Arbeit 
unserer Forscher und durch die Entwicklung, die die Zahnheilkunde in den 
letzten Jahrzehnten genommen hat, ist eine Grundlage geschaffen, auf der sich 
die Prothetik in Ausiibung und Lehre durchaus wissenschaftlich aufbauen laBt. 
Trotzdem verharrte diese Disziplin unseres Sonderfaches noch sehr auf dem 
Boden einer Technik im handwerklichen Sinne, und die Frage blieb offen, ob 
sie in der Tat als ein wissenschaftliches Fach oder als eine Kunstfertigkeit an
zusehen sei. 

Tritt man in eine Priifung der Frage ein, so wird man bald erkennen, daB 
sie sich nicht schlechthin bejahen oder verneinen laBt, daB die Prothetik an sich 
weder das eine noch das andere ist, sondern erst durch die Auffassung und 
durch die Art ihrer Durchfiihrung zu einem Gebiete der Wissenschaft oder 
zu einer Technik im Sinne handwerksmaBigen Erlernens und Ausiibens wird. 
Da eine Reihe von Voraussetzungen erfiillt sein miissen, um eine wissenschaft
liche Auffassung der Prothetik. zu ermoglichen, erscheint es am Eingange einer 
umfassenden Darstellung geboten, die Gebiete zu iiberschauen, die heute zur 
Prothetik gehoren, und zu untersuchen, wie sich dieselben im Rahmen ihres 
Muttergebietes, der Zahn- und Kieferheilkunde, in Anschauung und Ausiibung 
wissenschaftlich erfassen lassen. 

Die gesamte zahnarztliche Fiirsorge, die das menschliche GebiB von seiner 
Entwicklung im Kindesalter bis zum senilen Endzustand erfordert, bildet im 
Grunde eine einheitliche Aufgabe, die in den verschiedenen Lebensaltern und 
nach den individuellen Verhaltnissen des Einzelfalles sehr variiert und durch 
mannigfaltige, auf das Arbeitsgebiet einwirkende physiologische und patho
logische Vorgange lokaler und allgemeiner Natur stark beeinfluBt wird, die 
daher nach den im jeweiligen Augenblick vorliegenden Notwendigkeiten die 
Anwendung sehr verschiedenartiger Mittel erfordert, die aber in allen Ab
schnitten und Formen ihrer Durchfiihrung einen inneren Zusammenhang be
wahrt. Innerhalb dieser Aufgabe wirken alle Disziplinen der Zahnheilkunde 
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ineinandergreifend und einander vorbereitend auf dasselbe Ziel hin. Selbst 
die zahnarztliche Chirurgie bereitet da, wo sie Lucken schafft, zugleich die 
SchlieBung der Lucken, die Wiederhersteilung vor. Und von demselben Ge
danken geleitet reihen sich die Aufgaben der zahnarztlichen Prothetik in logi
scher Folge teils an diejenigen der konservierenden Zahnheilkunde an, teils 
ergeben sie sich aus den Eingriffen der Mund- und Kieferchirurgie. Die Art 
ihrer Mittel ist dabei dem Sinne ihrer Anwendung gegenuber ohne Belang. 

Der innere Zusammenhang der verschiedenen Disziplinen der Zahnheil
kunde macht es erforderlich, daB der Prothetiker das ganze Gebiet der Zahnheil
kunde beherrscht und sich ailer zwischen ihren Fachern waltenden Bezi~hungen 
bewuBt ist, ebenso wie er ein klares Verstandnis fur das Wesen der einzelnen 
Zweige der Prothetik besitzen muB, um bei der Indikationsstellung fur ihre 
Anwendung von wissenschaftlichen Erwagungen ausgehen zu konnen. 

Die zahnarztliche Prothetik lehrt den kunstlichen Ersatz fehlender Teile 
der Kiefer und ihrer Bezahnung in einer den urspriinglichen anatoblischen 
und physiologischen Verhaltnissen moglichst nahekommenden Weise. Inner
halb dieses Arbeitsgebietes, das von dem Wiederaufbau der Krone des einzelnen 
Zahnes bis zur Deckung ausgedehnter Kieferdefekte reicht, nimmt die eigent
liche Zahnprothese den weitesten Raum ein. Ihre einfachste Form ist der 
Ersatz der zugrunde gegangenen natiirlichen Zahnkrone durch ein ihr gleichendes, 
der Wurzel aufgefugtes Kunstprodukt. Diese Arbeit, "Kronenarbeit" 
genannt, bildet im eigentlichen Sinne eine Fortsetzung der MaBnahmen der 
konservierenden Zahnheilkunde. 1st es doch nur ein kleiner Schritt von der 
SchlieBung eines umfassenden Kronendefektes durch eine die Kronenform 
wiederhersteilende groBe Fullung bis zu ihrem Wiederaufbau durch eine kunst
liche Krone. Die Kronenarbeit ersetzt die zugrunde gegangene Krone in ihrer 
naturlichen Form und ubertragt den auf ihr ruhenden Druck in einer den ur
spriinglichen normalen Verhaltnissen entsprechenden Weise auf die Wurzel; sie 
bleibt also innerhalb der Grenzen der physiologischen Norm, im Gegensatz zu 
jeder anderen Prothesenart, die sowohl fur die Befestigung wie fur die Druck
ubertragung andere als die ursprunglich von der Natur dafur bestimmten Teile 
in Anspruch nehmen bzw. belasten mull. Die Kronenarbeit hat zur Voraus
setzung, daB die Wurzel der zu ersetzenden Krone als Prothesentrager tauglich 
ist; ist dies nicht der Fall, so konneri die Wurzeln anderer Zahne als Trager 
bzw. Mittrager benutzt werden. Es entsteht damit die zweite Prothesenart, 
die sogenannte "Bruckenar bei t". Das dritte System schlieBlich, die 
"Plattenprothese", ist diejenige Zahnersatz£orm, die sich ihrem Wesen nach 
am weitesten von den naturlichen Verhaltnissen ent£ernt. Eine der Kiefer
oberflache angepaBte Platte dient als Tragerin der Ersatzzahne und gibt den 
auf sie wirkenden Druck unmittelbar auf den Kiefer weiter. Die Plattenpl'othese 
kann vorhandene Zahne zu ihrer Befestigung in Anspruch nehmen, sie ist aber 
von dem Vorhandensein geeigneter Zahne dadurch unabhiingig, daB sie auch 
ohne solche, entweder durch ihre Saugkraft oder durch ihr Eigengewicht den 
erforderlichen Halt zu gewinnen vermag. Aus der Plattenprothese, in ihrer 
Anwendung vielfach kombiniert mit der Kronen- und Bruckenarbeit, ent
wickelt sich die "Kie£erprothese". Dieselbe dient dem Ersatz fehlender 
Teile der Kiefer, zumeist gleichzeitig dem Ersatz der von ihnen getragenen 
Zahne. 

Die prothetischen Aufgaben des Zahnarztes sind somit einzuteilen in: 
1. Zahnprothetische Aufgaben, die durch reine Zahnverluste bedingt sind. 

(Ihre Mittel sind die Kronenarbeit, die Briickenarbeit und die Platten
prothese.) 
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2. Kieferprothetische Aufgaben. 
a) Die prothetische Schlie Bung der angeborenen Gaumenspalten. 
b) Die prothetische Deckung der erworbenen, durch Gewebsverlust, 

Resektion oder Trauma entstandenen Defekte der Kiefer. 
Die kieferprothetischen Aufgaben des Zahnarztes fanden seither zumeist 

in den kieferchirurgischen Abschnitten der Lehr- und Handbucher ihre Dar
stellung. Den fruheren Anschauungen entsprechend, ist dies auch in dem vor
liegenden Werk geschehen, doch werden wir in einer spateren Auflage der 
"Kieferprothese" einen besonderen Abschnitt einraumen. 

Ein Arbeitsfeld, das nicht durch innere Beziehungen mit der zahnarzt
lichen Prothetik zusammenhangt, vom Zahnarzte aber aus technischen Grunden 
mit bewirtschaftet wird, ist die Herstellung der "Gesichtsprothesen". Die 
Arbeit auf diesem Gebiete ist insbesondere nach dem Kriege fur zahlreiche 
Kriegsbeschadigte, bei denen sich die Wiederherstellung der zerstorten Gesichts
form auf chirurgisch-plastischem Wege nicht durchfuhren lieB, von groBem 
Segen gewesen. Die dabei gewonnenen Erfahrungen verdienen daher die Weiter
gabe in einem prothetischen Werke. 

SchlieBlich ist noch die sogenannte "Befestigungsarbeit" als ein der 
Prothetik benachbartes Gebiet zu nennen, das nach dem auf die Erhaltung der 
naturlichen Zahne gerichteten Arbeitsziel zwar der konservierenden Zahn
heilkunde zuzuzahlen ist, das aber nach der Art der Arbeitsvorgange und durch 
die haufige Kombination mit Zahnersatzarbeiten so eng mit der Prothetik ver
bunden erscheint, daB es sich rechtfertigt, sie als Lehrgegenstand im Abschnitt 
"Prothetik" zu behandeln. 

Die prothetische Wirksamkeit des Zahnarztes muB, um als arztliches Han
deln im Sinne der Erfullung einer Heilaufgabe gelten zu konnen, auf der
selben allgemein-medizinisch-naturwissenschaftlichen Grundlage ruhen wie jede 
andere wissenschaftliche Betatigung auf dem Gebiete der Heilkunde. Zu dem 
allgemeinen Wissen muB die spezielle Kenntnis des ~aues der Kiefer, des 
Kiefergelenkes, des Bewegungsapparates, der Zahnreihen und der einzelnen 
Zahne, ihrer normalen Funktion und der dieselbe beherrschenden Gesetze 
hinzukommen. Es gehort dazu die Auffassung des Kiefergebietes als eines in 
sich geschlossenen Organkomplexes, den zu konservieren bzw. wiederherzustellen 
und in normalen Beziehungen zum Gesamtorganismus zu erhalten, die Behand
hmgsaufgabe ist. Nur mit Hilfe eines Wissens, das die Zusammenhange ver
stehen liWt und die Brucke zu den anderen Gebieten der Heilkunde zu schlagen 
vermag, ist es moglich, dieser Grundanforderung zu entsprechen, die Schadigung 
der Kiefer bzw. Zahnreihen in ihrer Auswirkung auf die ubrigen Organe zu ver
folgen und die Bedeutung einer Wiederherstellung richtig zu bewerten. Die 
Betrachtung der Veranderungen, welche die prothetischen Aufgaben ursachlich 
bedingen, muB sich mit groBer Grundlichkeit auf die allgemein oder lokal 
gegebenen atiologischen Momente richten und stets die Frage prufen, ob ein Fort
schreiten der schadigenden Prozesse und damit weitere Veranderungen des 
Fundamentes oder der Umgebung der Prothese zu erwarten stehen und ob 
bzw. welche vorbeugenden MaBnahmen gegen eine weitere Schadigung zu 
treffen sind. 

Die prothetische Aufgabe als solche liegt erst dann fest umrissen vor, wenn 
aIle auf die Erhaltung bzw. Erganzung der naturlichen Gewebe gerichteten 
konservierenden und chirurgischen MaBnahmen durchgefuhrt und in ihrem 
Enderfolg zu ubersehen sind. Es gilt dies fur jede Vorbereitung des Mundes 
zur Aufnahme von Zahnersatz, insbesondere aber fur die chirurgische Wieder
herstellung des Fundamentes fUr die Kieferprothese, der heute durch die Knochen
plastik weit groBere Moglichkeiten gegeben sind wie friiher. 
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Erst nach abgeschlossener Vorarbeit laBt sich die prothetische Aufgabe 
ganz erfassen, der Behandlungsplan unter voller Beriicksichtigung der~ Eigenart 
des gegebenen Falles aufstellen. Der wissenschaftlich denkende . Zahnarzt 
vertieft sich dabei vollig in die Aufgabe und geht allen fur die Indikationsstel
lung, sowie fUr die besondere Anlage und Gestaltung der Prothese wichtigen 
Momenten nach, urn dadurch zu einem in statischer, funktioneller, hygienischer 
und kosmetischer Hinsicht moglichst vollkommenen Resultat zu gelangen. 
Zur Erltiichterung und Sicherung des dahin fiihrenden Weges wird es zu den 
bedeutsamen Aufgaben der wissenschaftlichen Prothetik gehoren, die Ergrundung 
und mathematische Formulierung der fur sie in Betracht kommenden MaBe 
und Krafte weiter zu entwickeln. SchlieBlich gehOrt ein grundliches Verstandnis 
aller Arbeitsvorgange yom Standpunkte der allgemeinen und speziellen mecha
nischen und chemischen Technologie zum Rustzeug des wissenschaftlich arbei
tenden Prothetikers. 

Wenn wir in folgendem dasjenige, was deni Studierenden und Zahnarzt 
auf technologischem Gebiet zu wissen notwendig ist, den ubrigen Abhandlungen 
vorausschicken, so geschieht dies, urn dadurch grundlegende Begriffe zu geben. 
die in allen weiteren Abschriitten als bekannt vorausgesetzt werden mussen. 



Erster Abschnitt. 

Technologische Grundlagen. 

Laboratoriums- und Materialkunde. 
Von 

Professor Dr. med. et med. dent. Paul Wustrow, Wurzburg. 

Mit 104 Abbildungen im Text. 

I. Laboratoriumsknnde. 

A. Der Ranm, seine Belenchtnng nnd Ausstattung. 
Ein Arbeitsraum fiir Prothetik sollluftig und hellliegen. Die in ihm vor

genommenen Arbeiten, der dabei entwickelte Staub und die Entstehung giftiger 
Gase verlangen Vorsicht in bezug auf das W ohlbefinden der darin Arbeitenden. 
Es sollte in jedem solchen Laboratorium eine gute Ventilation vorhanden sein 
und sich ein Abzug befinden, unter dem die Blei- oder PorzeIlanschalen mit 
den Sauren zum Absauern, der Tiegel fur Spence-Metall usw. ihren Platz 
haben. Der Vulkanisationsapparat sollte unter einem besonderen Abzug stehen. 

FuBboden. Der FuBboden des Laboratoriums muB aus einem Material 
bestehen, das sich einwandfrei sauber halten JaBt. Vor allen Dingen muB es 
abwaschbar sein. Nicht nur der Arbeitsplatz, sondern auch der FuBboden 
muB makellos rein sein. Nur dann ist ein gedeihliches Arbeiten moglich. Daher 
besteht der FuBboden am besten aus einfarbigem, dunkelgriinem Linoleum. 
Auf ihm sind alle beim Arbeiten etwa wegspringenden oder herunterfaIlenden 
Gegenstande (besonders Goldspane und Porzellanzahne) am schnellsten wieder
zufinden. Ein Asphalt-FuBboden, der sich im allgemeinen ebenfalls eignet, ist 
im Winter schwer warm zu halten. Daher ist er nicht iiberaIl angebracht, wenn
gleich auch auf ihm aile wegspringenden und herunterfaIlenden Gegenstande 
leicht wiederzufinden sind, und er vor dem Linoleum-FuBboden sogar den 
Vorteil besitzt, daB sich nichts in ihn hineintritt. Fliesen-FuBbOden haben den 
Nachteil, daB sich herunterfaIlende Zahne, MetaIlstiickchen usw. leicht in den 
Fugen zwischen den einzelnen Steinplatten verkriechen. Natiirlich sind auch 
diese FuBbOden leicht fuBkalt. Bohlen-FuBbOden und Parkett-FuBbOden sind 
ebenfalls nicht zu empfehlen. Erstere bieten in ihren Fugen Schmutzfanger 
und Verstecke fiir heruntergefallene kleinere Arbeitsgegenstande, letztere lassen 
sich nicht abwaschen. Bestehen die FuBboden aus buntem Linoleum, Kunst
stein oder Holzasphalt, so lassen sich auf ihnen sehr schwer heruntergefallene 
kleinere Arbeitsgegenstande wiederfinden .. 

Beleuchtung. Auf die Beleuchtung des Laboratoriums und noch mehr 
auf die des Arbeitsplatzes ist groBe Sorgfalt zu legen. Am besten erfiiIIen 
herabziehbare elektrische Lampen (Pendelgewichtslampen) die an die Be
leuchtung des Arbeitsplatzes zu stellenden Forderungen. Diese Lampen 
miissen nicht nur nach oben und unten verstellbar sein, sondern sie miissen 
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sich auch seitwarts hin und her verschieben lassen. Wenn das mit einfachsten 
Mitteln erreicht werden solI, so bringt man etwa 50 cm iiber dem Arbeitstisch 
und etwa ebensoweit von seiner vorderen Kante entfemt eine von rechts nach 
links verlaufende Stange an. Auf dem Lampenkabel wird ein Klammerhaken 
angebracht, wie er in Abb. I in x in Benutzung und in Ruhe gezeigt ist. Der 
Lampenschirm wird am Rande durchlocht. Von diesem Loch aus werden zwei 
mit Gewichten beschwerte Sehniire iiber die Stange gelegt. Mittels dieser 
Sehniire wird die Neigung der Lampe geregelt. Die Gewichte sind so schwer, 
daB sie die Lampe in der ihr gegebenen Neigung festhalten. Abb. 1 zeigt, wie 
auf der Stange St die Lage der Lampe dureh den Klammerhaken x, die Nei
gung durch die mit Gewiehten beschwerten Sehniire bestimmt wird. Die all
gemeine Beleuchtung des Arbeitsraumes erfolgt am besten dureh eine Deeken
beleuchtung, bei der das Licht von der Deeke reflektiert wird. 

Abb.1. Abb.2. 

Arbeitsplatz. Als Arbeitsplatz wird ein Tisch mit bogenformigem Aus
schnitt bbnutzt, so daB der Arbeitende seine Instrumente rings um sieh mog
liehst bequem verteilen kann. In der Mitte des Ausschnittes befindet sieh an 
der Tisehplatte, die am besten aus einer 5 em dieken Hartholzplatte besteht, 
der Feilnagel, ein aus Hartholz oder Gummi hergestellter Keil. Unter ihm 
muB eine herausziehbare Platte P (Abb. 1) mit Aussehnitt angebraeht sein, 
die dieht an den Arbeitenden herangezogen werden kann und so geeignet ist, 
die Feilung aufzufangen. Dieses Brett muB blank poliert sein und sieh leieht 
ganz herausziehen lassen, damit es abgeschiittet werden kann. Zum Auffangen 
von Feilung werden aueh geme Sehafleder benutzt, die unter dem Feilnagel 
ausgespannt werden. Das herausziehbare Brett aber ist bequemer und gibt 
die Feilung restlos wieder, wahrend sich in den genannten Fellen Feilstaub 
verkriechen kann. Zu beiden Seiten des Tischausschnittes sind Schubfacher 
angebracht, in denen die kleineren technischen Instrumente aufbewahrt werden. 
Eine zweckma3ige Einteilung der Schubfacher zeigt Abb. 2. Um eine moglichst 
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groBe Bewegungsfreiheit beim Arbeiten zu haben, wird ein runder, dreibeiniger, 
einem Klaviersessel ahnlicher Schemel einem Stuhl mit Lehne vorgezogen. 
Auf dem Tisch befinden sich am besten mehrere Gasanschlusse, damit zugleich 
ein oder zwei Bunsenbrenner, der Lotapparat usw. gebraucht werden konnen. 
Auch ist auf dem Tisch ein mittelgroBer Schraubstock anzubringen. 

Nicht fern yom Arbeitstisch befindet sich ein Aufbewahrungsort fiir Saure
flaschen, 01, Seifenspiritus, Alkohol, Probierstein, Muffeln (Cuvetten), GuB
zylinder, GuBkegel, leichtfliissiges Metall und andere fur den taglichen Ge
brauch bestimmte Dinge. 1m einfachsten Fall besteht diesel' Aufbewahrungs
ort aus einem Regal. Am besten benutzt man dazu einen langlichen mit zwei 
Etagen versehenen Schrankkasten, der durch eine hochschiebbare oder auf
klappbare Glastiir staubsicher geschlossen werden kann. 

Abziige. Damit die beim Absauern, Vulkanisieren, Erwarmen von Spence
metall u. a. sich entwickelnden Gase und der besonders dem Gips auBerordent
lich schadliche Wasserdampf nicht in den Arbeitsraum gelangen konnen, sind 
zwei Abziige anzubringen. Einer davon wird zum Aufstellen der Vulkanisations
apparate benutzt, der andere dient als Platz fur die Saureschalen, den Wasser
kessel, den Schmelztopf, den Sterilisierapparat fur Abdruckmasse u. a. 

Wasserleitung. Diesen Abziigen und zugleich dem Arbeitstisch mog
lichst nahe muB sich eine Wasserleitung am besten mit Warm- und Kaltwasser
versorgung befinden. Der unter der Leitung angebrachte AusguB wird durch 
einen Gipsauffanger geschutzt. Er besteht am besten aus einem verzinnten 
mit zwei Griffen versehenen Blechkasten, der unter die Leitungshahne in den 
AusguB hineingestellt wird. Der Blechkasten steht auf vier niedrigen FiiBen. 
Seine vier Wande sind etwa 5 cm unterhalb des Randes ringsherum durchlocht. 
Der in den Blechkasten fallende Gips sinkt zu Boden. Das Wasser flieBt durch 
die Locher unterm Rand abo Ab und zu wird der Blechkasten aus dem AusguB 
herausgehoben und von den seinen Boden bedeckenden Gipsresten gereinigt. 

Gipstisch. Urn den Arbeitstisch von jeglicher Verschmutzung rein zu 
halten, miissen alle Arbeiten, die grobere Verunreinigungen verursachen konnten, 
am Gipstisch erledigt werden. Er besteht in seiner einfachsten Form aus einer 
Tischplatte, durch die ein etwa 10-20 cm Durchmesser fassendes Loch ge
schnitten ist. Unter diesem Loch steht ein Eimer so, daB alle durch das Tisch
loch fallenden Gegenstande in den Eimer treffen. Der Gipstisch kann auch 
weniger einfach ausgestattet sein. So kann z. B. der Raum zwischen den 
TischfiiBen verkleidet werden, so daB der Eimer nicht sichtbar ist. Dadurch 
darf natiirlich der bequeme Zutritt zum Tisch nicht gestort sein. Urn der 
Gefahr einer Verstaubung vorzubeugen, kann das Tischloch einen Deckel 
erhalten, der sich, wenn irgendwelche Abfalle darauf gelegt werden, selbsttatig 
nach unten offnet. Der Gipstisch kann der besseren Reinigung wegen einen 
verzinnten Blechbeschlag erhalten und einen Rand bekommen. In groBeren 
Laboratorien haben sich Gipstische aus Stein gut bewahrt. 

fiber dem Gipstisch ist ein Bretterbord anzubringen, auf dem die zum An
mhren des Gipses notigen Utensilien ihren Platz finden, wie z. B. die Gips
napfe, Gipsloffel. In der Nahe des Gipstisches hat sich auch aus ZweckmaBig
keitsgrunden der Aufbewahrungsort fiir das Gipspulver zu befinden. Es ge
nugen dazu einige verzinnte Blechkasten mit gut schlieBenden und leicht auf
klappbaren Deckeln. Diese Behalter stehen auf dem Gipstische selbst oder 
auf einem damber angebrachten Bretterbord. In jedem dieser Kasten muB 
ein besonderer EntnahmelOffel vorhanden sein. Gipsaufbewahrungsorte, die 
auch wahrend der Entnahme nicht geOffnet zu werden brauchen, sind die Gips
muhlen. Sie bestehen ihrem Grundzug nach aus einem Blechkasten, dessen 

1* 
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Boden trichterformig zugespitzt ist und in einen Blechzylinder miindet. 1m 
Kasten selbst befindet sich eine Vorrichtung, die den Gips durch Riihren und 
Schiitteln bewegt, wodurch er dem Trichterloch entgegengebracht wird. Wenn 
man das an einer sol chen Gipsmiihle angebrachte Rad dreht, so wird das im 
Kasten befindliche Getriebe in Bewegung gesetzt. Der Gips streut sachte aus 
dem Trichter heraus. 

Schranke. In jedem Laboratorium ist ein Schrank notig, in dem alle 
kleineren Werkzeuge und Arbeitsstoffe in mindestens doppelter Zahl als Re
serve aufbewahrt werden fiir den Fall, daB durch unvorhergesehene Beschadi
gung eines im Gebrauch befindlichen Gegenstandes unmittelbarer Ersatz des
selben notig ist. Ein solcher Schrank besteht aus Holz und hat hinter ver
schlieBbaren Tiiren eine Reihe Facher, in denen die einzelnen Dinge aufbewahrt 
werden. 

Ein weiterer Schrank soIl der Aufbewahrung von Musterarbeiten dienen. 
Er soll ahnlich den Vitrinen gebaut sein, so daB also sein Inhalt gut von auBen 
zu iibersehen ist, ohne daB man den Schrank zu offnen braucht. Er hat aIIl 
besten drei Glaswande und sein Raum wird durch Glasplatten in mehrere Ab
teilungen geteilt. Auf diesen Glasplatten stehen die Gegenstande, wie z. B. 
die einzelnen, auf einer Platte befestigten Modelle der verschiedenen Phasen 
in der Herstellung einer Krone, einer Metall-, einer Kautschukprothese usw. 

B. Die fur allgemeine Vorbereitungen niitigen A pparate 
und Werkzeuge. 

Die Flamme. Man unterscheidet leuchtende und nicht leuchtende Flam
men. B{;lim Leuchtgas, bei der Kerzen- und der Lampenflamme gliiht Kohlen
stoff, der durch Zersetzen von Kohlenwasserstoffen entstanden ist. Halt man 
iiber eine solche Flamme eine Porzellanschale, so kann man beobachten, daB 
sich an ihr der Kohlenstoff als RuB niederschHigt, er ist also nicht verbrannt. 
Beim Gasgliihlicht, wie es das Auerlicht ist, gliiht ein Zylinder aus Ceroxyd 
(das Thoroxyd spielt nur die Rolle eines Isolators). Bei 500/ 0 Gasersparnis 
gibt das Gasgliihlicht etwa viermal so viel Leuchtkraft wie ein gewohnlicher 
Leuchtgasschnittbrenner. 

In einer nicht leuchtenden Flamme verbrennt der Kohlenstoff; Eine leuch
tende Flamme wird in eine nicht leuchtende verwandelt durch erhohte Sauer-
stoffzufuhr, wie sie z. B. der Bunsenbrenner hat. . 

Bunsenbrenner. In das Rohr R (Abb. 3) des Bre~mers sind verschlieB
bare oder nicht verschlieBbare Offnungen L geschnitten.Durch das Rohr G 
flieBt das Gas dem Brenner zu, an der Stelle 0 geht es in das Brennerrohr R 
iiber. Werden die Offnungen L geschlossen, so brennt das entziindete Gas 
am Brennerrohr-Ausgang mit leuchtender Flamme. Werden die Offnungen L 
geoffnet, so brennt am Brennerrohr· Ausgang eine nicht leuchtende Flamme. 
1m ersten Falle brennt ein nicht verandertes Leuchtgas, in dessen Flamme 
viele Kohleteilchen (Kohlenstoff) gliihen. 1m zweiten Fall rauscht Luft durch 
die Offnung L in das Brennerrohr hinein dem von 0 aus kommenden Gasstrom 
nacho Der mit der atmospharischen Luft in das Brennerrohr eindringende 
Sauerstoff oxydiert den im Leuchtgas vorhandenen Kohlenstoff. Daher leuchtet 
er nicht mehr wie bei geschlossenen Offnungen L. Die Verbrennung der vielen 
Kohleteilchen bei geoffneten Luftklappen L erkHirt die hohe Warme der nicht 
leuchtenden Flammen. An jeder leuchtenden Gasflamme sind zu unterscheiden: 
1. der dunkle Kern K (Abb. 4), 2. der leuchtende Mantel M, in dem ein Teil 
der Gase verbrennt, der Kohlenstoff aber gluht, 3. der wenig leuchtende schmale 
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Saum S, in dem die Verbrennung der Gase und des Kohlenstoffs stattfinden. 
Dieser Teil ist am heiBesten. 

Lotrohr. Leitet man in die Flamme des Bunsenbrenners unter Druck 
Luft (Abb. 4 B), so erzielt man hohe Hitzegrade. Auf diesem Prinzip beruhen 
das einfache und das von Fletscher oder Melotte konstruierte Lotrohr, 
Abb. 5. Das einfache Lotrohr findet 
sich nach Feldha us schon inderagyp
tischen Zivilisation. "Es gibt mehrere 
Darstellungen, die agyptische Metall-
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Abb.4. 

arbeiter mit langen Blasrohren am Feuer zeigen." Die Handhabung des ein
fachen, des Mundlotrohres (Abb. 5 A), veranschaulicht Abb. 4 B. Es wird mit 
dem Mundstiick M (Abb. 5 A) an die Lippen gesetzt. Die Wangen werden auf
geblaht und, wie Abb. 4 B zeigt, in die Flamme Luft gepreBt. Damit der Luft
strom gl~ichmaI3ig bleibt, wird wahrend der durch die Nase erfolgenden Ein
atmung die Luft, die mit den aufgeblahten Wangen gehalten wird, d'urch das 
Lotrohr gepreBt. Das erst in neuerer Zeit von Fletscher konstruierte Lot
rohr (Abb. 5 B) besteht aus zwei 

A 
ineinanderliegenden Rohren. In das ,., nf"---------'~ 
innere Rohr wird Luft oder Sauerstoff 
gepreBt, in das auBere Gas, so daB 
am Ausgang (Ende) des Lotrohres aus 8 

dem Zwischenraum zwischen innerem ~/;~ e:;:; 
und auBerem Zuleitungsrohr Gas, aus 

.... ~,;/ .. 
dem inneren Rohr Luft stromt. Die 
Luft wird also, wenn das Gas ent
ziindet wird, in einen Flammenzylinder 

Abb.5. 

hineingepreBt. An solchen Flammen (Geblaseflammen) unterscheidet man 
eine Reduktions- (a Abb. 4) und eine Oxydationsflamme (b Abb. 4). 

Um in das Fletscherlotrohr Luft hineinpressen zu konnen, benutzt man 
einen Blasebalg. 

Blasebalg. Der Blasebalg gehOrt zur Gruppe der Balg- oder Schlauch
geblase. Die urspriingliche Form dieser Geblase ist der Tierbalg gewesen. Drei 
Beine des Balges wurden zugebunden, das vierte diente als Ausfiihrungsrohr. 
Der Hohlraum wurde nach dem Zusammenpressen durch Spreizung von Holzern 
wieder erzeugt. Die Heimat dieses Geblases ist wahrscheinlich Indien. Zigeuner 
und einige afrikanische Stamme sollen es noch heute benutzen. AuBer der in 
Abb. 6 dargestellten Form eines solchen gibt es noch andere. Sie sind aUe auf 
dem gleichen Grundgedanken aufgebaut: Wird in Abb. 6 F heruntergedriickt, 
so wird der durch das Leder I.. begrenzte Raum verkleinert. Der Boden dieses 
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Raumes besitzt einen Ausschnitt, den von innen z. B. ein nur einseitig befestigtes 
Ledersttick abschlieBt. Beim Herunterdrticken des Teiles F wird das Leder 
gegen das Bodenloch gedrtickt, so daB keine Luft aus dem Hohlraum L ent
weichen kann. Die Gummimembran a, welche durch die Zinkraube H ge
schtitzt ist, wird nach oben ausgewolbt, bis aIle Luft durch das Ausftihrungs
rohr R entwichen ist. Durch eine Federwirkung hebt sich F wieder. Dabei 
erlaubt das tiber dem Bodenloch liegende 
Leder erneuten ZufluB an Luft in den 
Raum L. Statt des Ledersttickes tiber 

Abb. 6. Abb.7. 

dem Bodenloch kann auch eine andere Ventileinrichtung den ZufluB der Luft 
in den Raum L regeln. 

PreBluftanlage. In groBeren Laboratorien, wo standig PreBluft zum 
Erhohen von Flammentemperaturen gebraucht wird, befinden sich PreBluft
anlagen. Das sind mehr oder weniger groBe Windkessel, in denen durch 
maschineIl betriebene Schraubengeblase die Luft unter Druck gehalten wird. Von 
diesen Windkesseln aus wird die komprimierte Luft durch Rohren hindurch 
dorthin geleitet, wo man sie gebraucht. Solche Apparate zum Erzeugen von 

Abb.8. 

PreBluft sind jedoch auch in kleineren 
AusmaBen konstruiert worden. In 

Abb.9. 

Abb. 7 ist z. B. ehi. LuftpreBapparat abgebildet, der mittels Triebschnur mit 
dem elektrischen Schleifmotor verbunden wird. Auch er besteht aus Schraube 
(ahnlich den Propellern) und Windkessel. 

Wasserstrahlgeblase. Eine andere Vorrichtung zum Erzeugen von 
gleichmaBig starkem Luftstrom ist das Wasserstrahlgeblase, das wir in unseren 
Arbeitsraumen ftir Prothetik gerne benutzen. Das Wasserstrahlgeblase oder 
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Wassertrommelgeblase ist eine Erfindung, die im Ausgang des 16. Jahrhunderts 
gemacht worden ist. Sie beruht im Prinzip darauf, daB der aus der Rohe faUende 
Wasserstrahl Luft mit sich reiBt. 

Abb. 8 zeigt ein solches Wasserstrahlgeblase. Bei a taUt der Wasserstrahl, 
der von b aus Luft mit sich rei13t, in die Trommel, an deren Boden das AbfluB
loch c fiirs Wasser angebracht ist, wahrend durch die Leitung L die zusammen
gepreBte Luft abgefiihrt wird. 

Mittels solcher Vorrichtungen kann man durch das Fletscher- oder 
Melotte-Lotrohr so hohe Temperaturen erzeugen, daB sie ausreichen zum 
Schmelzen der von uns benutzten schwerfliissigen MetaUe. 

Um solche Metalle aus der rohen in Blech- oder Drahtform bringen zu konnen, 
miissen sie zuerst in Barren gegossen werden. 

Schmelzapparat. Man benutzt dazu z. B. den von Fletscher an
gegebenen Schmelzapparat, den Abb. 9 darstellt. Er besteht im Prinzip aus 
einer Schale aus schlecht warmeleitendem Stoff, z. B. aus Schamotte. Auf 
diese Schale wird das zu schmelzende Metall gelegt, z. B. Gold. Dber ihr liegt 
die Ausmiindung eines Fletscherrohres R, von dem aus die Brause- oder 
Stichflamme iiber das zu schmelzende Metall spielen kann. Zuerst bringt man 

Abb.10. 

Abb.11. 

das Metall zur Rotglut, dann zur Wei13glut. Danach zerflie13t das MetaU, um 
sehr bald eine Kugelform anzunehmen, die - wenn es sich um Gold handelt -
bei geniigendem Bestreuen mit Borax hell spiegelt (Reinigung siehe unter Borax). 
Bei Randolf-, Kosmosmetall usw. edangt man da'l Spiegeln nur fiir Augen
blicke. Bei diesen Metallen geniigt das V orhandensein einer kugelnden Gestalt 
als Zeichen' dafiir, daB der GuB beginnen kann. Am Schmelzapparat (Abb. 9) 
ist die Tonschale a so angeordnet, daB sie zugleich mit der Form aufgekippt 
werden kann, so da13 das in ihr befindliche fliissige Metall in einer von der 
Schmelzschale abfiihrenden Rinne zur Blech- oder DrahtguBform b abflieBen 
kann. Rier erhalt es die Gestalt eines sehr dicken und auch ungleichmaBigen 
Bleches oder Drahtes. 

Schmelztiegel. Zum Schmelzen von groBeren MetaUmengen, auch zum 
Schmelzen von Aluminium benutzt man Schmelztiegel, sog. hessische Tiegel, 
Abb. 11 A. Sie bestehen aus einem Teil feuerfestem Ton und 4 Teilen Graphit. 
Diese Tiegel werden mit besonderen Zangen, den sog. Arbeitszangen, Abb. 11 B, 
gehalten und getragen. Schmelztiegel sind schon wahrscheinlich in der altesten 
Bronzezeit benutzt worden. Auf agyptischen Wandmalereien aus dem zweiten 
Jahrtausend V. Chr. finden sich schon Darstellungen von Schmelztiegeln und 
ihrer Verwendung. 

Will man nicht den in Abb. 9 skizzierten Schmelzapparat oder einen ahn
lichen gebrauchen, so kann man auch einzelne Eingiisse benutzen, in die das 
geschmolzene Metall hineingegossen wird. 
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SchmelzlOffel. Fiir das Schmelzen leichtfliissiger Metalle, Zinn, Zink, 
Blei benutzt man Eisentiegel oder auch Schmelzloffel (Abb. 10), die am besten 
aus einem metallenen Loffel mit abschraubbarem Holzstiel bestehen. 

Beim GieBen groBerer Mengen der leichtfliissigen Metalle, Zinni Blei usw. 
kugelt das geschmolzene Metall natiirlich nicht. Es zeigt aber einen deutlichen 

Abb.12. 

Spiegel, wenn die obere Oxydschicht leicht 
zur Seite geschoben wird. Diese Metalle 
werden alle erst dann gegossen, wenn sie so 
weit abgekiihlt sind, daB sie beim Hin- und 
Herkippen des Schmelzgefal3es Neigung 
zeigen, an den Wanden hangen zu bleiben. 
Man mul3 mit dem GieBen dieser Metalle 
bis zu diesem Zeitpunkt warten, wenn sie 
auf Gipsflachen oder Flachen leichtflieBender 
Metalle gegossen werden sollen. Wird das 
Metall zu heW gegossen, so entwickelt sich 
aus Gipsflachen, ehe das Gul3metaU erstarrt 
ist, Wasserdampf. Der GuB wird blasig. 
Wird das Metall auf andere Metallflachen, 
wie z. B. bei der Herstellung von Stanze 
und Gegenstanze gegossen, so geniigen bei 
zu heW erfolgendem GuB die aus dem gegos
senen Metall freiwerdenden Warmecalorien, 
um die Metallflache, auf die gegossen wird, 
zum Schmelzen zu bringen. 

Walzwerke. Wenn das Metall in Barren 
gegossen worden ist, so wird ihm die fiir 
die weitere Benutzung notwendige Blech
oder Drahtgestalt durch die Anwendung 

von Blechwalzen, Drahtwalzen, Drahtzieheisen gegeben. 
Als erster scheint Leonardo da Vinci ein Walzwerk gebraucht und be

schrieben zu haben. 
Eine Blechwalze (Abb. 12) besteht aus gegeneinander laufenden Walzen, 

deren Entfernung voneinander in beliebiger Art in Bruchteilen von Millimetern 

Abb.13. 

verstellt werden kann. Das Schwierige bei der 
Konstruktion solcher Blechwalzen besteht darin, 
das Stellwerk der mit Stahlmanteln 'versehenen 
Walzen so einzurichten, daB eine absolut sichere 
Feststellung der Walzen in den verschiedenen, 
nach Bruchteilen von Millimetern zu bemessen
den Entfernungen moglich ist. Wenn namlich 
diese Entfernung keine durchaus feste ist, so 
wird beim Walzen des Bleches eine unkoritrollier
bare Veranderung im Walzenabstand erfolgen, 
d. h. das Blech wird eine andere Starke erhalten 
als beabsichtigt worden ist. In Abb. 13 ist der 

V organg des Walzens skizziert. Die beiden Walzen A und B werden in eine 
festbleibende Entfernung zueinander eingestellt. Wenn sie gegeneinander 
rotieren, so ziehen sie das Blech zwischen sich hindurch. Bei a und b wird 
das durch Quetschung des z\ci.schen die Walzen eintretenden Bleches iiber
schiissige Material angehauft und in der Pfeilrichtung a und b verstrichen. 
Durch das Walzen wird al~o das, ~as das Blech an Starke verliert, zur Ver
groBerung seiner Flache benutzt. Doer Drahtwalzwerke s. S. 10. 
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Will man aus den gegossenen Metallbarren Draht herstellen, so beniitzt 
man dazu die Drahtwalze und das Zieheisen, gegebenenfalls auf einer Ziehbank. 
Man wird gewohnlich Drahte und Bleche vorratig haben, aber sie werden doch 
hie und da einmal nicht gerade in der Starke zur Hand sein, die man gebraucht. 
Zur Herstellung von Draht in einer beliebig gewunschten Starke dient das 
Zieheisen. 

Zieheisen. Leonardo da Vinci hat es als erster beschrieben. Es ist 
ein etwa 5-10 mm starkes Stahlblech, das entweder runde oder halbrunde 
Locher hat, je nachdem man einen runden oder einen halbrunden Draht her
stellen will. Die Locher sind auf dem Zieheisen so angeordnet, daB sie allmahlich 
vom kleinsten Durchmesser bis zu gro'Btem anwachsen und auf der einen Flache 
des Zieheisens groBeren Durchmesser haben als auf der anderen. Will man 
einen Draht ziehen, so spitzt man ihn ein. wenig an. Man fuhrt ihn immer von 
der Flache des Zieheisens aus ins Loch, wo das Loch den groBeren Durchmesser 
zeigt. Der zu ziehende Draht muB so weit aus der Flache, wo das Loch seinen 

Abb.14. 

Abb.15. 

kleiner-en Durchmesser hat, herausragen, daB 
er mit der Ziehzange (Abb. 15) zu fassen 

. ___ .... _.. ~ Zugrichfung .. .... .... __ . "b<t;.... DraM 

Abb.16. 

ist. 1st das geschehen, so wird der Draht mit der Ziehzange durchaus gleich
maBig ohne Ruck durch das Loch hindurchgezogen. Darauf fiihrt man den 
Draht in das nachst kleinere Loch des Eisens ebenso ein, und schreitet 
von Loch zu Loch so fort, bis man den Draht durch das Loch gezogen hat, 
welches den Durchmesser besitzt, den der Draht haben soli. Jedesmal, bevor 
der Draht durch ein neues Loch gezogen wird, muB er gegluht werden. Den 
Vorgang des Ziehens und die Forderung, daB der Draht ohne Ruck gleich
maBig durchs Eisen gezogen werden muB, moge Abb. 16 erklaren. Der Draht 
ist starker als die nach der Zugrichtung gelegene Lochoffnung. An dem zu
gespitzten Drahtende packt die Ziehzange an. Sobald nun der Zug cinsetzt, 
wird an den Stellen a und b, Abb. 16, der Draht ringsherum zusammenge
quetscht. Die Masse des Drahtes, urn die er dabei in seinem Durchmesser ver
ringert wird, wird bei a und b in der Pfeilrichtung vor sich her - oder je nach 
dem Betrachtungsort - hinter sich zuriickgeschoben, d. h. der Draht wird 
verlangert, je mehr sein Durchmesser verringert wird. Wenn ruckweise ge· 
zogen wird, so findet, wenn der Ruck erfolgt, bei a und b eine plotzlich sehr 
starke Stauung durch die zUrUckgequctschten Drahtmassen statt, d. h . der 
Widerstand, den das Stiickchen Draht, das gerade das Loch im Locheisen 
passiert hat, zu ertragen hat, urn dem ziehenden Ruck standzuhalten, ist groBer 
als sonst. An dieser Stelle wird der Draht also mehr gestreckt, d. h. dunner 
als an anderen Stellen. Ein ungleichmaBig gezogener Draht zeigt daher eine 
wellenformige Oberflache. 
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Aus der Schilderung dieses Vorganges folgt, daB die Ziehzange stark sein 
und Maulbacken haben muB, die auf der InnenfHiche rauh sind und genau 
aneinanderliegen, damit die Zange auch wirklich einwandfrei festhalten kann. 
Abb. 15 bildet eine solche Zange abo 

Da das Drahtziehen dann, wenn der Draht aus mehr oder weniger kantigem, 
noch nicht gezogenem Material hergestellt werden solI, sehr schwierig sein 
kann, besonders die Forderung des gleichmaBigen Ziehens manchmal schwer zu 
erfiillen ist, so hat man Ziehbanke und Drahtwalzen konstruiert. Die Kraft 
des Ziehens kann auf der Ziehbank deshalb gleichmaBiger wirken, weil die 
Kraft des Arbeitenden durch Ubertragung auf Hebel und Rolle um ein Viel
faches gesteigert wird. Dadurch ist der Arbeitende nicht genotigt, seine hOchste 
Kraft anzuwenden, die naturgemaB nur iiber kurze Zeitspannen auf ihrer Hohe 
gehalten werden kann, um dann sehr schnell abzusinken, und erst nach einer 
Ruhezeit wieder auf den alten oder einen ihm nahe gelegenen Hohepunkt ge
bracht zu werden vermag. Dadurch ist das oben als schadlich bezeichnete, 
ruckmaBige Arbeiten bedingt, das bei der Verwendung der Ziehbank weit 
seltener vorkommt. 

Auf der Ziehbank wird der Draht mittels Zug durch das Zieheisen gebracht, 
Wle es auch bei der Benutzung von Zieheisen und Ziehstange geschieht. Auf 

Abb.17. 

demselben Prinzip ist die Drahtwalze aufgebaut. 
Siebesteht ihrer Hauptsache nach aus zwei gegen
einander laufenden Walzen, wie sie die Blechwalze 
Abb. 12 zeigt. In diese Walzen sind halbrunde 
Rinnen geschnitten, die genau einander gegeniiber 

H liegen, d. h. dort, wo diese Walzen einander beriihren, 
bilden die halbrunden Rinnen jeder Walze mit denen 
der Gegenwalze runde Locher, die wieder wie beim 
Zieheisen von kleinstem Durchmesser bis zu groBerem 
in Stufenfolge nebeneinander liegen. Wenn nun ein 
mehr oder weniger rohes, kantiges MetaU dort zwischen 
die Walzen gedreht wird, wo Rillen mit groBem 

Durchmesser liegen, so entsteht ein Draht mit groBem Durchmesser, der noch 
nicht rund ist, sondern nur erst einige abgerundete Kanten zeigt. Er wird 
nach kraftigem Gliihen in die Rille mit dem nachst kleineren Durchmesser 
gelegt und wieder durch die Walze gedreht und unter stetem Durchgliihen 
so fort, bis er nicht nur genau rund ist, sondern auch den Durchmesser erhalten 
hat, der gerade gewiinscht wird. Der Vorgang des Drahtwalzens ist ahnlich 
wie ihn Abb. 16 und 13 skizzieren. Die beiden gegeneinander rotierenden 
Walzen fassen den Draht zwischen sich und ziehen ihn zwischen sich hindurch. 
Dabei wird er wieder wie in Abb. 16 und 13 bei a und b gequetscht. Wenn 
die Walzen nicht gleichmaBig gedreht werdf:)n, so entstehen auf ahnlicher Grund
lage wie bei ungleichmaBigem, ruckweisem Ziehen durch Zieheisen Drahte 
mit wellenformiger Oberflache. 

Schraubstock. Um das Zieheisen fiir die Vornahme des Drahtziehens 
sicher genug feststellen zu konnen, spannt man es in einen Schraubstock, der 
am Arbeitstisch oder an · einem dazu besonders bestimmten Tisch fest· 
geschraubt ist. 

Der Schraubstock ist offenbar weder im Altertum noch im Mittelalter ge
braucht worden. Theophilus erwahnt ihn um llOO noch nicht. Aus der 
Zeit 1568 stammt eine Zeichnung dieses Werkzeuges, das auch heute noch nicht 
von den Orientalen verwendet. wird. Den ersten Schraubstock mit parallel 
gefiihrten Greifbacken hat H ulot um 1763 konstruiert. 
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Ein Schraubstock ist in seinem Grundzug eine Zange, deren Maulbacken 
(Branchen) unter Benutzung der Schraubkraft zusammengepreBt werden 
konnen. Infolgedessen kann eine solche Zange das zwischen ihre Maulbacken 
gelegte Metall quetschen, auch zerquetschen, auf jeden Fall viel sicherer und 
fester halten als eine gewohnliche, mit der Hand bediente Zange. Weil beim 
Schraubstock die Zugkraft von Gewinden zum Zusammenpressen der Maul· 
backen benutzt wird, braucht kein Wert auf die Ausbildung von Hebelarmen 
gelegt zu werden, wie es bei der Konstruktion von Zangen notig ist, die mit 
cler Hand bedient werden. Beim gewohnlichen Schraubstock fallen diese Hebel
arme weg. Die Maulbacke a, Abb. 17, lauft auf einem Schlitten und wird an 
die feststehende Backe b mittels der Schraube S herangezogen. Der Hebel H 
ist lang auszubilden, um das Schrauben moglichst zu erleichtern. Zwischen 
die Schraube x und die Ebene y wircl die Tischplatte geklemmt. Natiirlich 
kann ein Schraubstock auch so gebaut sein, daB er mittels Holzschrauben 
auf die Tischplatte geschraubt werden kann. 

Wird das Zieheisen zwischen den Maulbacken a und b gut festgeklemmt, 
so liegt es gegen die beim Drahtziehen aufgewendete Kraft durchaus sicher 
verankert. 

Mikrometer und Blechlehre. Um nach dem Walzen und Ziehen von 
Blechen und Drahten festzustellen, ob die gewollte Starke erreicht worden ist, 
benutzt man das Mikrometer, den Nonius oder die 
Blechlehre. Der Nonius ist ein so bekanntes physika
lisches Instrument und wird so selten von uns be
niitzt, daB ich glaube, seine Beschreibung iibergehen 
zu konnen. Die Blechlehre, von der ein erstes Modell 
aus der Zeit um 1570 stammt, ist ein Blech mit Ein- Abb.I8. 
schlitzungen (Abb. 14). Diese Schlitze haben nach 
Millimeterbruchteilen verschiedene Breite. Das seiner Starke nach zu be
stimmende Blech wird in die verschiedenen nebeneinander liegenden Schlitze 
geschoben, bis es genau in einen Schlitz hineinpaBt, dessen Breite mit der 
Blechstarke iibereinstimmt. Da man die Breite jedes Schlitzes ablesen kann, 
so hat man damit auch die Starke des Bleches bestimmt. 

Ein anderes Instrument, mit dem man sowohl Blech- als auch Drahtstarken 
genau bestimmen kann, ist das Mikrometer. Es ist offenbar zum ersten Male 
dem Prinzip nach von Matthias Heintz in Zwickau an einem Bussolen
diopter benutzt worden. Abb. 18 zeigt die von uns heute verwendete Form 
des Mikrometers. 

Es besteht aus einem mit einem Schraubengewindc versehenen Bolzen a, 
der einem ancleren b genau gegeniibersteht. Beide sind plan geschliffen, so daB 
a genau auf b paBt. Der Bolzen a lauft in einer mit Gewinde versehenen Fiih
rung c. Wird der Schaft des Bolzens a einmal herumgedreht, so entfernt sich 
a von b genau um 1 mm. Der Schaft d des Bolzens a ist mit einer Gradein
teilung versehen. Je nach der Anzahl der Gradstriche, die den Umfang des 
Schaftes d in gleiche Teile teilen, kann man den Bruchteil eines Millimeters 
bestimmen, urn den sich der Bolzen a vom Bolzen b durch Drehung entfernt 
hat. Dadurch, daB man zwischen beide Bolzen das zu messende Blech oder 
den zu messenden Draht fiihrt und dann a so lange dreht, bis beide Bolzen 
das Blech oder den Draht innig heriihmn, kann man die Blechstarke oder 
Drahtstarke ablesen, und zwar mit einer Genauigkeit von 1/ 20 bis 1/100 mm, je 
nach der Anzahl der Gradstriche auf dem Bolzenschaft d. 

Der allgemeinen Vorbereitung, ehe die besondere Arbeit beginnen kann, 
dienen auch noch die zum Anriihren und Verar:beiten des Gipses notigen Werk
zeuge, der Gipsnapf, Gipsmischer und das Gipsmcsser. 
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Gipsnapf. Der Gipsnapf besteht aus Gummi, Porzellan, Steingut oder 
Glas. Der Gipsnapf aus Gummi hat den Vorteil der Unzerbrechlichkeit. Die 
Entfernung des erharteten Gipses gelingt aus den harten Napfen ebenso leicht 

wie aus den Gumminapfen, wenn man den Napf mit dem erharteten 
Gips voll Wasser gieBt. Nach kurzer Zeit lOst sich der erhartete 
Gips, da er sich voll Wasser saugt, leicht von den Napfwanden, 
besonders dann, wenn durch den Gips vor seinem Erstarren auf 
dem Boden des Napfes eine Rinne gezogen worden ist. Durch An
wendung einer ganz schwachen SalzsaureWsung kann man diesen 
V organg noch beschleunigen. 

Gipsmischer und Gipsmesser. ,Der Gipsmischer ist nichts 
anderes als ein derber Spatel. Man kann dazu aber auch einen 
einfachen Loffel benutzen. Abb. 19 zeigt einen Gipsmischer. 
Das Gipsmesser, mit dem uberschussige Gipsteile abgeschnitten 
und Gipsflachen geglattet werden, ist ein derbes, mit Holzheft 

Abb.19. versehenes Messer. 

C. Die ffir Metallarbeiten notigen Apparate und Werkzeuge. 

1. Apparate und Werkzeuge ffir Stanzverfahren. 
Allgemeines. Zum Stanzen werden Patrize und Matrize gebraucht. Zwischen 

ihnen erhalt der zu stanzende Korper seine Gestalt. Die urspriinglichste 
Form der Stanze ist das in der Bronzezeit benutzte Buckeleisen. 1m Gegen
satz zum Stanzen bedarf es wm Pragen nicht einer Patrize, die der Matriz{l 
entspricht. Revers und Avers eines gepragten Stuckes sind also verschieden 
gestaltet. Das Pressen ist ein Vorgang, der im Gegensatz zum Stanzen nicht 
plOtzlich wirkende Druckkrafte wie den Hammerschlag benutzt, sondern Ge
wichts-, Keil-, Hebel- oder Schraubenwirkung gebraucht, durch die ein ruhiger, 
allmahlich steigender Druck erzeugt wird. 

Will man ein planes Blech in bestimmte Formen, z. B. in die Form einer 
Gaumenplatte mittels des Stanzverfahrens bringen, so hat man dazu Stanzen 
notig, die das Blech zwischen sich nehmen und je mehr sie durch Hammer
schlag oder PreBgewalt einander genahert werden, urn so mehr dem Blech 
die gewollte Form geben. Diese Stanzen mussen also zwei Forderungen er
fUllen: Sie mussen 1. in bestimmte Formen zu bringen sein und 2. der auf sie 
einwirkenden Gewalt Widerstand leisten konnen. 

Das Stanzverfahren ist schon in der spateren Bronzezeit zur Herstellung 
von Massenerzeugnissen bei Verwendung der . Buckeleisen \benutzt worden. 

Zink- und Bleistanzen. Zur Herstellung von Stanzen werden Zink, 
BIei oder sog. leichtflussige Metallegierungen (s. Materialkunde) benutzt. 

Zink und Blei benutzt man, wenn man, wie die GelbgieBer, die aus deni 
Blech zu stanzende Form in Formsand abdriickt, urn dies en Abdruck dann 
mit Zink auszugieBen und so die Patrize zu. gewinnen. Das GipsmodeU wird 
in Formsand abgedriickt und der Abdruck nach der Entfernung des Gips
modells mit Zink ausgegossen (Naheres s. Plattenprothese). Das Verfahren 
ist aber schon als ein veraltetes zu bezeichnen. 

Formsand besteht aus Sandstein, gebranntem Lehm und Eisenoxyd. Wir 
benutzen fur unsere Zwecke am besten den in GelbgieBereien gebrauchteri 
Formsand. 

Auf der Patrize aus Zink steUt man die Matrize aus BIei her (s. Platten
prothese S. 324). 
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Jakobsberg- und Spence-Muffeln. Ebenso steUt man Patrize und 
Mat.rize aus der leichtfliissigen MetaUegierung von J ako bs berg her. Wahrend 
man fiir den Abdruck des Gipsmodells in Formsand einen MetaUring gebraucht, 
damit der Formsand zusammengehalten wird, muB man bei der Benutzung 
des Jakobsbergs eine besondere Muffel (Cuvette) verwenden. Diese Muffel 
zeigt Abb. 20. In Abb. 21 ist eine andere Muffel gezeigt, wie man sie z. B. beim 
PreBvorgang mit Spencc-Metall benutzen muB. Die Formen der Muffeln haben 
sich aus der Besonderheit der Metalle und aus der Art des Verfahrens ergeben. 

Beim Stanzen nach Jakobsberg mull man widerstandstahige Muffel
formen fiir die Stf1nzen benutzen, weil sieh diese sonst unter der Gewalt des 
Hammers breitschlagen und daher unbrauchbar werden wiirden. Die Jakobs
berg-Muffeln haben, weil beim Stanzen nach Jakobsberg die Gewalt des Ham
mers benutztwird, eine Fiihrung fiir einen Holzkegelstumpf (Abb. 20 H), auf 
den der geschwungene Hammer trifft, und der die Hammergewalt auf die Stanzen 
weiterleitet. Beim Verfahren nach Spence (s. "Plattenprothese" S. 325) benutzt 
man Muffeln, weil das sohr sprode Metall sonst beim Pressen leicht zerspringen 
wiirde. 

Beim Stanzverfahren mit den Zink-Blei-Stanzen benutzt man einen 
groBen Schmiedehammer und einen AmboB. Die Matrize wird auf den Amboll 
gestellt. Die Patrize wird, nachdem das zu stanzende Blech zwischen 
beide gelegt ist, iiber das Blech hin
iiber auf die Matrize niedergeschlagen. 
Um eine groBe Kraft entfalten zu 
konnen, benutzt man einen mittel
schweren Schmi'ldehammer. Beim 
Stanzverfahren nach Jakobsberg be
nutzt man einen Holzhammer, des sen 
Gewicht durch einen Eisenring, der 
das Holz umfaBt, un d so zugleich 
gegen die Einwirkung der Schlagkraft Abb. 20. Abb. 21. 
sichert, vergrollert ist. 

Pressen. Um auch beim Prellvorgang, wie ihn Spence angegeben hat, 
hohe Krafte entwickeln zu konnen, benutzt man die verschiedensten Arten 
von Schraubenpressen. Die modernsten und jiingsten unter den Pressen sind 
die hydraulischen Pressen. 

Die einfachste Art von Pressen sind die schon im alten Agypten zurn 
Traubenauspressen benutzten Tiicher, welche mittels langer Hebel an beiden 
Enden gespannt wurden. Verwandt mit dieser Art von Pressen sind die Sack
pressen. Hebelpressenheschreibt Cato der Altere 190 v. Chr. Vitruvius er
wahnt 24 v. Chr. eine Weinpresse, deren langer PreBhehel durch eine Schraube 
abwartsgezogen wird. Schraubenpressen, wie wir sie henutzen, sind aus dem 
Mittelalter her bekannt. Das Prinzip dieser Pressen findet sich auch in einer 
1755 zu Civita in Italien gefundenen romischen Wandmalerei. Leonardo da 
Vinci hat uns Zeichnungen von Buchdruckpressen aus der Zeit um 1500 hinter
lassen, die ebenfalls im Grundgedanken unseren Pressen vergleichbar sind. 
Dagegen darf Leonardo wohl nicht als Erfinder der hydraulischen Presse 
genannt werden. Sie ist jiingeren Ursprungs, wie Feldhaus ausdriicklich 
im Gegensatz zu Grothe, Gerland und Traumiiller ausfiihrt. ,foseph 
Bramah verwertete 1795 das Pascalsche Gesetz iiber die GleichmaBigkeit 
der Fortpflanzung eines Druckes durch eine Fliissigkeit zur Herstellung einer 
hydraulischen Presse. 

In unseren Laboratorien werden Pressen gebraucht wie die von Kahnd, 
Igel, Eugen Miiller, Eichentopf u. a. Abb. 22 zeigt die von Kahnd 
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angegebene Presse. Di~se Presse ist fur Kautschukarbeiten sicher stabil genug. 
Dort aber, wo das Pressen von Metaliblechen erfolgen solI, reicht sie manchmal 
nicht aus. Die Presse von Kahnd besteht aus einem GuBeisenbugel mit FuB. 
Sie ist nicht immer imstande, einen groBen Kraftaufwand auszuhalten. Sie 
zerreiBt dann in zwei Teile. Der. guBeiserne Bugel trennt sich vom FuB. 

Um diesem Ubelstande abzuhelf~n, hat Igel eine Presse so konstruiert, 
daB die beiden vertikalen Strebe:r;t -zwischen guBeisernem FuB und Bugel aus 
Stahlsaulen bestehen. Abb. 23 zeigt eine solche Presse. Die vertikalen Stahl
streben a sind mit dem oberen Querbalken und dem FuB der Presse verschraubt. 
Diese Presse nutzt aber ebensowenig wie die von Kahnd alie Krafte aus. Die 
Hebelarme der Presse sind zwar ziemlich lang und schwer, aber es kann sich 
daran doch nur Muskelkraft in horizontaler Ebene betatigen. Dazu kommt, 
daB beim Nachlassen cler Muskelkraft ein beschranktes Aufdrehen der Presse 
moglich ist, besonders wenn unter der Presse Gummi liegt, wie es beim Pressen 
mit Gummikissen der Fall ist. 

Eine Presse, welche die Kraft des sie Bedienenden weit mehr ausnutzt, ist 
die von Eugen Muller angegebene. Abb. 24 zeigt diese Presse. Sie benutzt 

Abb.22. Abb.23. 

nicht allein die Muskelkraft dessen, der sie betatigt, wie die von Kahnd und 
Igel, sondern sie nutzt auch noch das Gewicht des sie Bedienenden aus. Durch 
den langen, nach abwarts zu bewegenden Hebelarm ist dieses Gewicht mit 
einer ganz bedeutenden Zahl zu multiplizieren, so daB mit dieser Schaltwerk
presse nach Muliers eigenen Angaben Krafte von etwa 25000 kg entwickelt 
werden konnen. Dazu kommt, daB diese Presse zugleich automatisch die ein
mal entwickelte Kraft sicherer festhalt, ohne durch alimahliches Aufdrehen 
davon zu verlieren, als es die von Kahnd oder Igel angegebenen Pressen konnen. 
Daher laBt sich mit dieser Presse bereits das GummipreBverfahren vornehmen 
(s. "Plattenprothese" S. 326). 

Eine noch volikommenere Moglichkeit bietet die Presse mit Differential
HebelpreBwerk nach Duchscher. Sie ist auBerordentlich stabil gebaut. 
Abb. 25 zeigt sie. Diese Presse kann wie diejenige von Kahnd und Igel zu
geschraubt werden. Wenn die Kraftwirkung der Presse durch einfaches Zu
schrauben nicht mehr erhoht werden kann, dann wird das Differential-Hebel
werk in Bewegung gesetzt. Der Hebel a wird nach hinten gedriickt. Dadurch 
bewegt sich die Scheibe b im Sinne des Uhrzeigers. Die Zapfen c gleiten wahrend 
der Bewegung der Scheibe b uber eine Raste so, daB sie beim Aufhoren der 
die Scheibe b bewegenden Kraft dieselbe automatisch feststelien, wodurch 
naturlich die Presse an jedem Aufdrehen verhindert ist. Diese Presse nutzt 
also nicht nur die Muskelkraft und das Gewicht des sie Bedienenden durch 
den langen Hebelarm a sehr giinstig aus, sondern sie stellt auch die jedesmal 
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durch hOchsten Kraftaufwand erzielte Stellung der Presse selbstandig fest. 
Da bei jedem Beginn einer neuen PreBbewegung die hOchste Kraft entfaltet 
wird, so stellt diese Presse die in den ersten Anlaufen der PreBbewegungen 
erzielten KraftgroBen sofort fest. Sie nutzt also die Kraft des sie Bedienenden 
in einer auBerordentlich giinstigen Art aus. 

Auf dem hydraulischen Prinzip ist dic Presse von Eichentopf aufgebaut. 

Abb.25. 

Abb.24. (Nach Eugen Muller.) Abb.26. 

Abb. 26 zeigt sie. a ist die Muffel, in der sich das Spence-Metall-Modell be
findet, auf dem die Platte gepragt werden solI. 1m Hohlzylinder b befindet 
sich 61. Die Grundflache des Hohlzylinders b ist eine dicke Gummimembran. 
Das 61 steht unter dem Druck eines Stempels, der unter dem Prenschrauben
druck steht, so dan mit dem Anziehen der Prenschraube das 61 nach unten 
gegen die Membran und von ihr aus weiter wirkt. Zwischen Gummimembran 
und dem vorgestanzten Blech - das Vorstanzen ist hier unbedingt notig -
fiber dem Spence -Metall-Modell liegt plastische Abdruckmasse. Der Grund
gedanke dieser Presse besteht darin, dan ahnlich wie bei unseren 61pump-
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stiihlen eine 0lsaule unter Druck gestellt wird. Der durch die 0lsaule sich all
seitig fortpflanzende Druck treibt die Gummimembran, die plastische Abdtuck~ 
masse und das Blech vor sich her fest auf das Spence-Metall-Modell, so daJ3 
die Pragung eine sehr genaue wird. 

Andere Stanzapparate. Das Ziehen nahtloser Kronen, das eine Zeit 
hindurch sehr viel Beachtung gefunden hat, ist ein Stanzen, wie es bisher be

Abb.27. 

schrieben worden ist. Als Grundlage fiir das Ziehen von Kronen 
dienen kreisrunde Metallscheiben, deren RadiusgroJ3e mit der zu 
ziehenden KronengroJ3e steigt und fallt. 

Scheibenschneider. Es muB also ein Apparat vorhanden 
sein, mit dem solche Scheiben aus dem Metall, aus dem die 
Krone hergestellt werden soIl, herausgeschnitten werden konnen. 
Ein solcher Scheibenschneider (Abb. 27) ist wie eine Lochzange 
gebaut. Ein ~scharfrandiger Zylinder A schneidet zwischen sich 
und dem scharfrandigen Loch B die Metallscheibe aus dem 
zwischen ihn und das Loch gelegten Metall heraus. In das 
Metallblech selbst wird also ein kreisrundes Loch gestanzt. 

Hulsenziehapparat. Aus der so gewonminen kreisrunden 
Metallscheibe wird eine Hulse gezogen, wie sie uns z. B. als 
Zundhutchen bekannt ist. Dazu gebraucht man einen Hiilsen-
ziehapparat, wie ihn z. B. Abb. 28 zeigt. Dieser Apparat 

arbeitet genau so wie die Apparate, mit denen Kocht5pfe aus planen Blech
scheiben herausgestanzt werden. Das kreisrunde Blech liegt dabei iiber einem 
Loch, i~ das ein Stahlzylinder so hineinpaBt, daB er ringsherum gleich weit 
vom Lochrand entfernt liegt, und die Entfernung zwischen ihm und der 
Lochwand gleich der Blechstarke ist. Wird dieser Stahlzylinder, nachdem 
das kreisrunde Blechstuck uber das Loch gelegt ist, in das Loch hinein
getrieben, so zieht er das Blech zu einer Hiilse aus, die genau auf ihm festsitzt. 
Sie ist ja zwischen Stahlzylinder- und Lochrand gestanzt worden. Da man 

--==---

Abb.28. 

verschieden groBe Hulsen braucht, je nach 
der GroJ3e der herzustellenden Krone, so hat 
man die Stahlzylinder und die dazu genau 
gegenubergestellten passenden Locher in den 
verschiedensten GroBen, yom kleinsten zum 
groBten langsam ansteigend,nebeneinander 
angeordnet, wie es z. B. Abb. 28 zeigt. Dieser 
Apparat ist ein Hulsenzieher oder -stanzer. 
Die ihm gegebene Bezeichnung Kronenzieh
presse umschreibt daher nicht sein Wesen. 
Es ist verstandlich, wie leicht ein solcher 
Apparat beschadigt werden kann, wenn er 
nicht sehr stabil gebaut ist. Die Stahlstabe 
mussen zu den Lochern genau zentriert stehen. 
Werden sie auch nur um eine getingste GroJ3e 
aus dieser Stellung herausgebracht, so wird 
der Zwischenraum an der einen oder anderen 
Stelle zwischen ihnen und den Lochern kleiner 

als der Dickenmesser des zu stanzenden Bleches ist, d. h. die Bleche reiBen 
an dieser Stelle. Der Apparat zieht in diesem Fall ungenau. 

Kronenstanzapparate. Aus der im Hiilsenzieher gewonnenen Hulse 
wird die Krone mittels eines Kronenstanzapparates hergestellt. Ein solcher 
Apparat, wie Zundel ihn angegeben hat, ist in Abb. 29 skizziert. Die Abb. 29 
zeigt in A einen Querschnitt eines arbeitenden Kronenstanzapparates. a ist 
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die aus leichtfliissigem Metall hergestellte Kronenform, b ist die damber ge
stanzte Metallhiilse, c ist Abdruckmasse, die zwischen dem Stempel d und 
dem zu stanzenden Metall b liegt. Sie leitet also den auf den Stempel d 
gefiihrten Schlag so weiter, daB er allseitig iiber das zu stanzende Blech ver
teilt wird. 

Neben den Nachteilen gestanzter Kronen an sich hat diese Art des Kronen
pragens noch den Nachteil, daB immer eine zu groBe Krone entsteht. In Abb. 29A 
zeigt a die gewiinschte Kronenform. Diese ist so modelliert, daB sie eine ge
naue Artikulation besitzt. Wird damber nun die Hiilse b gezogen, so muB 
ihre Form in allen Teilen Durchmesser zeigen, die um die Blechstarke groLler 
sind als die gewiinschte Kronenform. Die Krone hat also nicht nur am Zahn
halse einen um die Blechstarke zu groBen Durchmesser, sondern auch aile ihre 
Kauflachenteile zeigen zu groBe Kmmmungsradien. Die Artikulation ist also 
gestort. 

Ein besseres Ergebnis laBt sich mit dem in Abb. 30 dargestellten Kronen
stanzapparat erreichen. Auch hier wieder werden Hillsen benutzt, urn aus 

A 
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Abb.29. Abb.30. 

ihnen Kronen zu pragen. Wahrend aber bei dem bisher geschilderten Apparat 
die Hillsen iiber die aus leichtfliissigem Metall hergestellte Kronenform gepreBt 
wurden, wird mittels der in Abb. 30 gezeigten Kronenpresse die Hiilse in das 
Negativ der Kronenform gepreBt. Dadurch wird tatsachlich erreicht, daB die 
aus der Hulse gepragte Kronenform in ihren Ausmal3en genau die modellierte, 
gewiinschte Kronenform wiedergibt. NatUrlich haften aber im iibrigen auch 
dieser Kronenform aile Nachteile einer gestanzten Form an, wie sie im folgen
den naher bezeichnet werden. 

Eine andere Stanzvorrichtung hat Melotte angegeben, die ebenfalls zum 
Pressen kleinerer Metallarbeiten erdacht worden ist. Sie besteht aus einem 
etwa 5 cm hohen Gummiring und einem besonderen leichtfliissigen MetaIl, 
dem Melotte-Metall. Die zu pressende Form wird in Gips eingedmckt, der 
in breiigem Zustand in den Gummiring gefullt worden ist. Nach der Erhartung 
wird das Modell aus dem Gips entfernt, in dem nun das Negativ der zu stanzen
den Form zutage tritt. Der Gummiring wird so damber gesetzt, daB er mit 
seiner oberen Halfte dies Ncgativ wic ein Kragcn umgibt. Dnter Benutzung 
des Melotte-Metalls wird nun Matrize und Patrize der zu stanzenden Form 
hergesteIlt, zwischen denen das Blech gepreBt werden kann. 

Dazu benutzt man eine Presse. Sollten sich wahrend des Stanzvorganges 
im Blech irgendwelche Falten bilden, so werden sie mit dem Hornhammer 
beseitigt. Dieser Hammer erlaubt infolge seines geringen Gewichtes und seines 

Handbuch der ZahnheUkunde. III. 3. A. 2 
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federnden Materials, auBerordentlich zarte Schlage auszufuhren (s. auch unter 
Hammer). 

Trotz der fraglos beachtenswerten technischen Entwicklungsstufe, die das 
Stanz-, PreB- und Prageverfahren gemaB den bisher gemachten Ausfiihrungen 
zeigt, ist man doch immer mehr von ihm abgekommen. Man kann heute wohl 
sagen, daB das Stanzverfahren in den Hintergrund gedrangt worden ist zu
gunsten des GuBverfahrens. 

Theorie des Stanzens, Pressens und Pragens. Mit dem GuB
verfahren sind weit bessere Erfolge zu erzielen, als mit dem Stanz-, PreB- und 
Pragevorgang. An der Hand von sehr einfachen Versuchen hat Grawinkel 
den Beweis dafur erbracht. Er hat Metalldrahte in bestimmte Winkel gebogen 
und daran den EinfluB von Temperaturen gezeigt. Das Ergebnis seiner Versuche 
faBt Grawinkel in zwei Satzen zusammen, die ich hier wiederholen mochte: 
"In den Ergebnissen unserer Versuche liegt die Begriindung dafUr, daB alle 
unsere Stanzarbeiten bereits wahrend ihrer Herstellung mindestens zweimal 
einer Ausdehnung unterworfen sind. Das erstemal durch Auffederung nach 
dem Stanzen und das zweitemal durch Aufdehnung bei dem durch die Weiter
verarbeitung bedingten Ausgluhen 1". . .. "Untersucht man den GuB auf 
Spannungsdifferenzen, so kann man an einem gegossenen Winkel feststellen, 
daB die Spannung des gegossenen :M:etalles . . . gleich Null ist, wenn der GuB 
langsam ohne Zutritt von kalter Luft oder Wasser" abgekuhlt worden ist. 

"In diesem Satz liegt die Begriindung fur die groBe Oberlegenheit, die 
alle GuBarbeiten vor den gestanzten uberall dort haben, wo es auf Unverander
lichkeit der Form ankommt 2". 

Damit ist die Unzulanglichkeit des Stanzverfahrens unleugbar dargeta~. 
Das GuBverfahren verdient nach solcher Erkenntnis um so eingehendere Be
achtung, da ja in ihm die Moglichkeit gegeben ist, die Mangel des Prage-, Stanz· 
und PreBverfahrens auszuschalten. 

2. Apparate nnd Werkzeuge fiir das GieJ3en. 
Man gieBt nicht nur Einlagen, GuBfiillungen fUr Zahne, sondern auch 

Kronen, Briicken und Basisplatten fiir Plattenprothesen. Das, was gegossen 
werden soll, wird vorher in Wachs geformt. Diese Wachsformen werden ein
gebettet in sog. Einbettungsmassen, aus denen sie nach der Erhartung der· 
selben durch Hitze herausgeschmolzen werden. Es bleibt dadurch in der Ein
bettungsmasse eine Hohlform zuriick, die genau der zu gieBenden Form ent
spricht. Sie wird mit Metall ausgegossen. 

Zur Herstellung der Wachsformen gebraucht man Modellierinstrumente 
der verschiedensten Formen, Spatel, Messer und Kugelinstrumente. 1m La· 
boratorium wendet man hauptsachlich Wachsmesser oder -spatel an, von denen 
es groBe und kleine verschiedenartige Formen gibt. 

Messer sind "Schneidewerkzeuge". Die Gestalt der Klingen, ihr Material 
und ihre Schneidenscharfe wird bestimmt durch ihren Zweck. Ein Messer, 
mit dem Z. B. sehr grobes Material geschnitten werden solI, muB eine-andere 
Schneide, eine andere Klinge haben und auch aus einem anderen Material 
bestehen als ein Messer, mit dem nur weiches Material geschnitten wird. Ich 
erinnere an die verschiedene Gestalt der in der Chirurgie gebrauchten Messer, 
der Holz- und Schnitzmesser, der Rasiermesser usw. Die Messer gehoren in 
dieselbe Gruppe wie die MeiBel, Keile. Von diesen unterscheiden sie sich nur 

1 Grawinkel: Die Technik des Goldgusses. Berlin: MeuBer 1921. S. 57. 
2 Grawinkel: S. 58. 
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dadurch, daB sie einen Griff besitzen, der es moglich macht, sie mit der Hand
kraft so zu gebrauchen, daB sie iiber das zu zertrennende Material bei gleich
zeitiger Druckanwendung heriibergezogen werden konnen. Ein Messer hat daher 
gewohnlich eine Schneiderichtung, die mit der Langsachse des Griffes parallel 
verlauft, wahrend sie beim Keil und MeiBel, der unter Hammerschlag, und 
ohne ziehende Bewegungen auszufiihren, in das 
Objekt getrieben wird, gewohnlich senkrecht dazu 
gestellt ist. MeiBel und Messer, schon im Wortstamm 
gleich, dienen zum Zertrennen. 

Spatel sind stumpfe Messer, deren Klingen 
iiberall gleiche Starke besitzen. Sie werden nicht zum 
Zertrennen (Schneiden) verwendet, sondern zum 
Glatten. Bei ihnen wird also nicht die Klingenkante 
wie bei Messer und MeiBel, sondern die Klingen
flache benutzt. 

Wachsmesser. Mit dem von uns gebrauchten 
Wachsmesser oder -spatel haben wir mehr zu mo
dellieren als zu schneiden. Wenn wir damit schneiden, 
so haben wir Wachs, also ein sehr weiches Material, 
vor uns. Daraus folgt, daB man fUr Wachsmesser 
keinen hervorragenden Stahl zu verwenden hat. 
Dasselbe laBt sich vom Gipsmesser sagen. Gips hat 
ja ebenfalls eine geringe Harte (Grad 2 nach der 
MoBschen Skala). 

Weil wir mit dem Wachsmesser (Abb. 31) mehr 
modellieren (streichen, kneten) als schneiden, so hat 
dieses Messer haufig eine Spatelform, mindestens ist 
auf dem Ende seines Griffes noch ein Spatel ange
bracht. Wenn das Wachs mit dem Messer oder 

Abb. 31. 

Spatel bearbeitet werden solI, so muB erst eine Anwarmung desselben voraus
gehen. Eine Erwarmung von Messer oder Spatel hat nur dann zu unterbleiben, 
wenn mit denselben nicht geschnitten, gestrichen oder geknetet, sondern 
geschabt werden solI. Ein erweichtes Wachs 
wiirde sich nicht schaben lassen, weil das 
Messer oder der Spatel dabei zu tief in die 
Wachsschicht einsinken wiirde. 

Wachssauger. Urn den zu gieBenden, 
aus Wachs modellierten Formen eine beliebige 
Wandstarke verleihen zu konnen, hat Roach 
einen sog. Wachssauger konstruiert. Er 

" 
Abb.32. 

besteht, wie Abb. 32 zeigt, aus einer feinen Kaniile, die aus einer starken 
Metallbeere a hervorkommt. Diese hat starke Wande, damit sie moglichst 
lange Warme behalt, die sie der Kaniile mitteilt; sie ist hohl, damit sie Watte 
aufnehmen kann. Mit ihrem Hohlraum, der ofter mit Watte neu ausgelegt 
werden muB, steht die Kaniile b in Verbindung. Wird b auf eine Wachs
flache gesetzt, so schmilzt das Wachs in ihrer Umgebung, weil die Kaniile 
durch die erhitzte Metallbeere a erwarmt wird. Wird an dem Mundstiick S 
zugleich gesaugt, so wird das geschmolzene Wachs vor der Kaniile b in die 
in der Metallbeere a liegende Watte hineingesaugt, wo es aufgefangen wird. 
Deshalb muB diese Watte des ofteren erneuert werden. 

GuBapparate. Die Entwicklung der GuBmethode hat vier verschiedene 
Apparatgruppen geschaffen: 

2* 
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1. Apparate, deren Wirksamkeit auf dem Schwergewicht der gegossenen 
Metalle beruht. 

2. Apparate, deren Wirksamkeit auf dem Gasdruck beruht. 
3. Apparate, deren Wirksamkeit auf der Zentrifugalkraft beruht. 
4. Apparate, deren Wirksamkeit auf der Saugkraft des Vakuums beruht. 
Die ersten Apparate sind die einfachsten. Sie bestehen gewohnlich nur 

aus Muffeln, Formen, welche den Formsand, Gips oder die Einbettungsmasse 
umgrenzen, in welcher sich die mit Metall auszugieBende Hohlform befindet. 
Diese Apparate werden in der GelbgieBerei benutzt, von uns z. B., wenn wir 
ZinnbasisfHichen herstellen wollen. Hier muB auch der hochst originelle Apparat 

Abb.33. (Nach Smr eker.) 

von Simpson (1908) genannt werden, den Smreker wie folgt beschreibt: "Einen 
komischen Organismus hat Simpson (1908) erdacht. Ein Draht ist zwischen 
Decke und Boden straff gespannt. An diesem schleift ein Schlitten, der mit 
einer acht Zolliangen Kette an einem elastischen von der Decke kommenden 
Bande hangt. Nachdem das Gold geschmolzen ist, HiBt man das gespannte 
elastische Band los, wodurch der im Schlitten befindliche Einbettungszylinder 
blitzschnell gegen die Decke fliegt. Ehe er dort aufgefangen wird, ist das Gold 
in die Form geflossen und erkaltet. " 

Zum zweiten Typus gehOren Apparate, wie der Stickstoffoxyduldruck
apparat nach Taggart (Abb. 33), die Solbrigzange (Abb. 34/35), der Dampf
druckapparat von Silber mann, der Luftdruckapparat von Kitz, Stein
berg, Jahn, Niebuhr, der Kohlensaureapparat von Stossel, der Asbest
stempel, der Moldinestempel nach Masur, Biber. 
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Stossel. Einen Kohlensaureapparat nach Stossels Angaben zeigt die 
Abb. 36. Er beruht auf demselben Prinzip, durch Gasdruck das flussige Metall 
in die Form zu treiben, wie die von Sol brig angegebene Zange und Presse 
(Abb. 34 und 35). 1m Apparat von Stossel ist auf dem einen Arm einer Zange 
das Tischchen fiir den Zylinder Z mit der GuBform angebracht. Am anderen 
Arm hangt ein Deckel, der mit Asbestmasse gefiillt ist (Abb. 36). Wenn der 
GuBzylinder (s. Abschnitt GuBzylinder) mit der auszugieBenden Hohlform 
genugend vorgewarmt ist, und das 
Metall flussig gemacht ist, so wird 
der Hebel mit dem mit Asbest 
gefiillten Deckel a fest auf den 

Abb.34. (Nach Smreker.) Abb.35. (Nach Smreker.) 

GuBzylinder niedergedriickt. Es offnet sich wahrend dieser Bewegung auto
matisch eine Kohlensaurebombe. Die Kohlensaure jagt dadurch mit groBem 
Druck durch das Zuleitungsrohr durch eine im niedergedriickten Deckel 
gelassene Offnung auf das fliissige Metall. Hier im Raum des EinguBkegels 
(s. spater) erfahrt die Kohlensaure durch die vorhandene hohe Temperatur 
eine groBe Ausdehnung und treibt, weil sie sonst nirgends Raum findet, das 
flussige Metall vor sich her in die GuBform. 

Abb.36. Abb.37. 

Dieser Apparat Stossels unterscheidet sich von dem Solbrigs durch die 
Zufuhr der Kohlensaure. 

Solbrig. Solbrig entwickelt den zum GuB notigen Dampfdruck dadurch, 
daB er den auf den GuBzylinder niederzudruckenden, mit Asbest gefullten 
Deckel gut anfeuchtet. 1st das GuBmetali einwandfrei geschmolzen, so daB 
es deutliche Kugelform zeigt (Gold spiegelt), so wird der Arm der Zange, der 
den mit Asbest gefiillten, dem GuBzylinder genau gegenuberhangenden Deckel 
tragt, niedergedriickt, so daB er sich stramm auf den heiBen GuBzylinder legt. 
In diesem Augenblick wird das im Asbest vorhandene Wasser durch die im Ein
guBkegel urn das kugelnde Metall herum befindliche Hitze in Wasserdampf 
verwandelt. Das kugelnde Metall selbst darf vom Asbest nicht beriihrt werden. 
Der Wasserdampf im EinguBkegelraum ist stark uberhitzt und befindet sich 
im Zustand hoher Kompression. Daher preBt er, fur seine Ausdehnung Raum 
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suchend, das fliissige Metall vor sich her in die GuBform. Auf diesem Prinzip 
beruht auch der Asbest-Stempel, der ebenso wie der Moldine-Stempel 
(Abb. 37) aus einem Deckel besteht, der an einem Handgriff befestigt ist. Dieser 
Deckel ist entweder mit angefeuchtetem Asbest oder mit Moldine gefiiIlt, die 
gut mit Glycerin durchgeknetet sein muB. Wird der so vorbereitete Stempel 
auf den erhitzten GuBzylinder mit dem geschmolzenen Metall gepreBt, so ent
wickeln sich ebenso wie es bei Beschreibung des Solbrig-Apparates dargelegt 
ist, Wasserdampfe, die das fliissige Metall vor sich her durch den GuBkanal 
in die GuBform treiben. Bei Benutzung des Moldinestempels entwickeln sich 
statt des Wasserdampfes Glycerindampfe, die ebenfalls das Metall vor sich her 
in die GuBform pressen. Kommen die Glyceringase mit dem gliihenden GuB
zylinder in Beriihrung, so entziinden sie sich unter Verbreitung haBlichen Ge
ruches. Es ist dies eine so unerfreuliche Erscheinung, daB man die Verwendung 
von Moldinestempeln geme unterlaBt. Weder der feuchte Asbest, noch die 
Moldine diirfen das fliissige, kugelnde Metall selbst 
beriihren. Da in dem Augenblick, wo der Stempel 
auf den Zylinder gedriickt wird, sich sofort sehr heftig 

a 

a 

a 

Abb.38. Abb.39. 

Abb.40. 

Abb.41. 

Gas entwickelt, so wird selbst bei starkem Herabdriicken des Stempels auf 
den GuBzylinder wohl immer eine Gasschicht zwischen Asbest- oder Moldine
oberflache vorhanden sein, die auf das fliissige Metall preBt. 

Schleuderapparate. Zum dritten Typus der GuBapparate gehoren aIle 
sog. Schleuderapparate. Diese Apparate haben vor den bisher beschriebenen 
viele Vorziige. Es ist klar, daB zur Entwicklung von Wasserdampf oder Glycerin
dampf, wie ihn die mit Asbest- oder Moldinestempel arbeitenden Apparate 
gebrauchen, viele Calorien Warme des geschmolzenen, kugelnden Metalles 
verbraucht werden. Dadurch kann das fliissige Metall derart abgekiihlt werden, 
daB es nicht mehr geniigend fliissig in die auszugieBende Hohlform in der Ein
bettungsmasse im Zylinder einstromt. Es gibt dann unscharfe oder unvoll
standige Giisse. 

Bei den Schleuderapparaten ist diese Gefahr nicht vorhanden. Bei diesen 
wird die Erhitzung des GuBmetalles und GuBzylinders nicht zugleich zur Er
zeugung der Kraft benutzt, die das geschmolzene Metall in die GuBform treiben 
soIl, sondem hier wirkt eine andere Kraft, die Antriebskraft des Schleuder
apparates, die als Zentrifugalkraft das fliissige Metall in die GuBform treibt. 
Die bekanntesten dieser Apparate sind das Schleuderrad nach Wauer und 
die Handschleuder von Bardet (Abb. 38 und 39). 
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Bardet. An den Handgriff a (Abb. 39) wird ein Biigel d gehangt und in 
diesen ein GuBzylinder mit der zu gieBenden Form. Die GuBzylinder fiir die 
Schleuderapparate haben Rander, wie Abb. 3ge eS zeigt, damit sie in dem 
Biigel d hangen konnen. Urn die notige Zentrifugalkraft zu entwickeln, wird 
der im Biigel hangende GuBzylinder kraftig in kreisende Bewegung urn den 
Handgriff gesetzt. Dabei stellt er sich so ein, daB seine Langsachse die Fort
setzung der rechtwinklig zum Holzhandgriff hangenden Stange a bildet. Die 
erzeugte Zentrifugalkraft treibt das fliissige Metall in die im Zylinder vor
handene Hohlform. 

Wauer. Beim Wauerschen Schleuderrad tritt genau dasselbe ein 
(Abb. 38). Vor der Handschleuder hat das Rad den Vorzug, daB man die GuB
form sehr stark erhitzen kann, ohne Gefahr zu laufen, sich dabei zu verbrennen. 
Man hat als Nachteil dieses Schleuderrades immer wieder angefiihrt, daB beim 
Schleudern leicht fliissiges Metall verspritzt werden kann. 

Man kann dies Verspritzen mit Sicherheit vermeiden, wenn man beim 
Schleudern auf folgendes achtet: Die SteHung, aus der der GuBzylinder m 

Abb. 42. (Nach Smreker.) 

kreisende Bewegung versetzt wird, soll zwar ein wenig tiefer liegen, als sic auf 
Abb. 38a zu sehen ist. Beginnt man aber aus einer Lage heraus das Schleudern, 
wie es Abb. 40b zeigt, so gibt man im ersten Augenblick dem Zylinder eine zu 
stark geneigte Stellung, in der das fliissige Metall, seinem Schwergewicht folgend, 
recht gut teilweise iiber den Zylinderrand stiirzen kann. 1st das geschehen, 
so reiBt dieser Teil infolge der Kohasion bei der nun folgenden Bewegung leicht 
weiteres Metall mit. Dies geschieht so lange, bis die nach den ersten Augen
blicken des Schleuderns einsetzende Zentrifugalkraft Metall in den GuBkanal 
hineingetrieben hat. Dies Metall reiBt dann den nicht iiber den Rand gestiirzten 
Rest mit sich in die GuBform. . 

Gibt man aber dem GuBzylinder vor dem Beginn des Schleuderns eine 
Lage, wie sic Abb. 41 und 38b zeigen, so wird das Metall nicht verspritzt, weil 
bei Beginn des Schleuderns der GuBzylinder einen vertikal gerichteten Weg 
zuriicklegt. Dieser Weg ist entgegengesetzt der Richtung, die das Metall in
folge seiner Schwerkraft einschlagt. Auf Grund des Beharrungsbestrebens 
schieBt ein Teil des Metalls in den GuBkanal. Diese Menge ist groB genug, 
urn das HerausflieBen des Metalls iiber den GuBzylinderrand zu verhindern 
in dem Augenblick, wo sich der GuBzylinder umlegt, so daB seine Langsachse 
in der Speichenrichtung steht. 

Gegen alle durch Federn usw. getriebenen Zentrifugalapparate laBt sich 
einwenden, daB der langsame Beginn der Rotation hindernd wirkt insofern, 
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als bis zur Entfaltung der beabsichtigten Zentrifugalkraft das Metall sich ab
kiihlen kann, so daB es evtl. nicht mehr in geniigender Menge in die Hohlform 
getrieben wird. Einen durch Handzug angetriebenen Apparat von J. WeiB, 
mit dem der von Jameson konstruierte Rotax-Apparat das Prinzip teilt, stellt 
die Abb. 42 dar 1. Bei miBlungenem G.uB~uB die Arbeit von neuem begonnen 
werden. Der Versuch, ohne Herausnehmen der GuBform, ohne neues Modellieren 
in Wachs, ohne Einbettung usw. lediglich durch erneutes Erhitzen des GuB

Abb.43. (Nach Smreker.) 

zylinders und nachfolgendes Schleudern den 
miBlungenen GuB zu verbessern, gelingt nicht. 

Vakuumapparate. Die jiingsten GuB
apparate sind die Vakuumapparate. Thre Wir
kung beruht auf der Ausnutzung des negativen 
Luftdruckes. Abb. 43 und 44 zeigen einen 
solchen Apparat, wie ibn Real angegeben hat. 

Abb.44. (Nach Smreker.) 

In Abb. 44 ist das Schema eines solchen Apparates, dessen Wirksamkeit auf der 
Saugkraft des Vakuums beruht, dargestellt. Der V organg des GieBens mit solchen 
Apparaten HiBt sich folgendermaBen skizzieren: Man macht den Kessel mog
lichst luftleer 2. Wenn Kessel und Einbettungszylinder miteinander in Ver
bindung stehen, so ist auch die porose Einbettungsmasse stark luftverdiinnt 
gemacht. Das Metall auf einer Schamotteschale, die den GuBzylinder nach 
auBen hermetisch abschlieBt, wird geschmolzen. Kugelt das Metall, so wird 
der Boden der Schamotteschale mit einem Stilett durchstoBen. Das Metall 
flieBt in die GuBform hinein infolge des negativen Druckes im GuBzylinder. 

1 Die horizontal gerichtete Zentrifugalkraft wird ebenfalls ausgenutzt durch die 
Sirius-Schleuder, herausgebracht von den Sirius-Werken (Nordlingen). Sie erlaubt die 
Benutzung alIer GuJ3zylinderarten. Sie besteht aus zwei an einem drehbaren Querbalken 
aufgehii.ngten Schalen, die sich in der Drehbewegung wie mit Wasser gefiilIte Eimer 
einstellen, die man um sich herumschwingt. 

2 0 hr lein hat zur Herstellung der Luftverdiinnung im Kessel das Prinzip der Wasser
strahlpumpe benutzt (s. Wasserstrahlpumpe). 
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Die Vorteile dieser GuBapparate sind: 1. Es werden beim GuB keine Warme
calorien des geschmolzenen Metalles verbraucht, 2. ein Verspritzen des fliissigen 
Metalles beim GieBen ist unmoglich, 3. die Bedienung des Apparates ist eine 
einfache und durchaus ungefahrliche. 

Als Nachteile dieses Apparates sind nur wirtschaftliche zu nennen. Er ist 
nicht billig und benotigt ganz bestimmte fUr den Apparat zugeschnittene GuB
zylinder. Der von Kaiser fur Porzellangusse konstruierte Vakuumapparat 
ist ahnlich. Er besitzt jedoch nicht das Stilett und auch nicht die iiber dem 
Zylinder liegende Schamotteschale. Bei ihm liegt das Porzellan, so wie wir 
es von dem Gold bei unseren Goldgussen her kennen, in der EinguBoffnung 
iiber den GuBkanalen. Die Einwirkung des luftleeren Kesselraumes auf den 
Guilzylinder und das geschmolzene Porzellan oder Metall wird hier durch Offnen 
eines Hahnes am Zufuhrrohr erzielt. Dadurch ist der Apparat dem von Real 
gegeniiber sicher vereinfacht. 

Wie aus den Ausfiihrungen iiber die verschiedenen Guilapparate hervorgeht, 

Abb.45. (Nach Grawinkel.) Abb.46. (Nach GrawinkeI.) 

werden zum Einbetten des zugieilenden, in Wachs vorgeformten Objektes 
Guilzylinder benutzt. 

GuBzy linder. Der Guilzy linder ist ein Eisenrohr mit Rand fUr Schleuder
apparate, ohne Rand fUr Dampfdruckapparate, ohne oder mit Rand fiir die 
Siriusschleuder. Er wird mit Einbettungsmasse, die breiartig angeriihrt ist, 
so daB sie noch tropft, gefUlit. Das in Wachs vorgeformte, zu gieBende Objekt 
ist durch einen oder mehrere Stabe (GuBkanale) je nach der GroBe des GuB
objektes mit einem Metall- oder Holzkegel verbunden, dessen Grundflache 
etwas groBer ist als das Lumen des Eisenrohres. Diese yom GuBkegel ZUlli 

GuBobjekt fiihrenden Stabe (GuBkanale) sind so angeordnet, daB sie an der 
Spitze des Kegels zusammenlaufen. Sie werden dort zusammengewachst und 
durch Wachs mit dem Kegel verbunden. Wird das Objekt mit den Staben 
und dem Kegel in die Einbettungsmasse im Guilzylinder gedriickt, und ent
fernt man nach dem Erstarren der Einbettungsmasse Stabe und Kegel aus 
ihr, so haben die Stabe die Guilkanale, der Kegel die Eingu[3form in der Ein
bettungsmasse im Guilzylinder gebildet. 

GuBkegel. tIber die Gestalt der Einguiloffnung und also des sie formen
den Kegels sagt Grawinkel, dail sie am besten der einer Halbkugel gleichen 
solle. In den Abb. 45 und 46 ist gezeigt, weshalb die Halbkugelform besser 
als die Kegelform ist. Es soU - wie bereits oben ausgefiihrt worden ist - das 
geschmolzene Metall mit dem Asbest u. a .. nicht in Beriihrung kommen, wenn 
der Stempel auf den Guilzylinder niedergedriickt wird. Wenn die EinguB
form eine Kegelgestalt zeigt, so wiirde bei geniigender Tiefe des Kegels das 
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geschmolzene, kugelnde Metall ebenfalls nicht mit der Asbestflache in Be
riihrung zu treten brau chen , es wiirde in solchem FaIle aber ein leerer Raum 
unter dem kugelnden Metall liegen, der eine nicht nur unnotige, sondern auch 
gefahrliche Verlangerung des GuBkanales darstellt. Denn ein GuBkanal solI bei 
kleinen Giissen nicht dicker sein als eine Stecknadel, auch bei groBten Giissen 
nicht 1,5 mm DurchmessergroBe iiberschreiten und muB moglichst kurz sein. 
Es ist wohl ohne weiteres verstandlich, daB ein langer GuBkanal dem fliissigen 
Metall auf dem Wege zur GuBform unnotige Abkiihlung bringen kann, wodurch 
das Gelingen des Gusses naturlich in Gefahr gebracht ist. Eine Kegelstumpf
form kommt fiir die EinguBoffnung nicht in Frage, weil sie keinen tiefsten 
Punkt haben wiirde, von dem aus das kugelnde Metall durch die GuBkanale 
vor dem Druck des Gases in die GuBform hinein sicher ausweichen wiirde. 

1st das Wachsmodell des zu gieBenden Objektes auf dem "GuBkegel" be
festigt, so wird es in dem GuBzylinder eingebettet. Das Einbetten der Wachs
form muB sehr sorgfaltig geschehen, damit keine Luftblasenbildung das Ge
lingen des Gusses fraglich machen kann. Man riihrt dazu die Einbettungs
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Abb.47. 

Abb.48. Abb.49. 

masse am besten tropfend 
diinn an und bepinselt sehr 
sorgfaltig damit das Wachs
modell und die GuBkanale . 
Den GuBzylinder fiillt man 
mit derselben Einbettungs
masse und beklopft ihn 
ringsherum, damit aIle etwa 
in der Einbettungsmasse vor
handenen Luftblasen an die 
Oberflache steigen, ehe das 
Wachsmodell in die Ein
bettungsmasse hineingesenkt 
wird. Das mit Einbettungs
masse gut und reichlich be~ 
pinselte Wachsmodell wird in 
den mit Einbettungsmasse 

gefiillten GuBzylinder gesenkt. Er darf nicht mehr beklopft werden, da sich 
sonst etwa noch aufsteigende Luftblasen am Wachsmodell festsetzen und so 
den GuBerfolg fraglich machen konnten (Abb. 47). 

Das eingebettete Wachsmodell wird mit dem GuBzylinder ruhig stehen 
gelassen, bis nach einer viertel Stunde etwa die Einbettungsmasse erhartet ist. 
Am besten beginnt man sogleich danach die Vorbereitung des GuBzylinders 
zum GuB, indem man mit dem Vorwarmen des Zylinders anfangt, was natiir
lich allmahlich zu geschehen hat. 

Das V orwarmen des GuBzylinders bezweckt zuerst ein Schmelzen des in 
der Einbettungsmasse befindlichen Wachses. Uber eine Bunsenflamme auf 
ein Drahtnetz wird der GuBzylinder so gelegt, daB seine EinguBoffnung, die 
noch vom GuBkegel verschlossen ist, leise nach unten geneigt ist. 1st die Er
wannung des GuBzylinders weit genug vorgeschritten, so schmilzt das Wachs, 
und man kann den GuBkegel leicht aus dem GuBzylinder herausziehen. 

Diese MaBnahmen erleichtern auBerordentlich GuBkegel, die in ihrer Mitte 
von einem trichterformigen Schacht durchsetzt sind, wie es Abb. 48 zeigt. 
Dieses trichterformige Loch wird mit Wachs ausgefiillt. Wenn man es weich 
macht, so ist es sehr leicht, die GuBkanalstifte, auf welchen das Wachsmodell 
sitzt, darin und somit auf dem GuBkegel zu befestigen. Ebenso einfach gestaltet 
sich die Entfernung des GuBkegels aus dem GuBzylinder nach dem Vorwarmen. 



La boratoriumskunde. 27 

Vorwarmer. 1st der GuBkegel entfernt, so werden nacheinander die GuB
kanalstifte aus der Einbettungsmasse im GuBzylinder herausgezogen. Das 
Wachs der zu gieBenden Form fliel3t heraus. Die Form wird weiter erwarmt, 
bis kein Wasserdampf mehr aus ihr heraussteigt. Danach kommt der GuB
zylinder in einen sog. Vorwarmer oder Vorwarmofen, wie ihn Abb. 49 :r.eigt, einen 
mit Schamottewanden versehenen unten fur den Zutritt der Flammen offenen 
Hohlraum mit einer Rast, auf die der vorzuwarmende Zylinder gelegt wird 1. 

Wenn der GuBkanal im Zylinder rotgluhend und danach weiBgluhend ge
worden ist, so kann das Metall in den Gul3zylinder gelegt, geschmolzen und 
gegossen werden. Hat man jedoch in den Gul3zylinder Metall eingebettet, 
auf das gleiches Metall gegossen werden solI, wie es Z. B. bei der Herstellung 
von Kronen- und Briickenarbeiten geschieht, so darf die Form nur bis zur 
Rotglut des Kanals erhitzt werden, weil sonst das im Zylinder eingebettete 
Metall sehr leicht "verschmort". 

Auf diese Art wird der Gul3zylinder mit der darin eingebetteten Wachsform 
stets vor dem GuB behandelt, ganz gleich, welchen Gul3apparat man benutzt. 

3. Abkochschalen. 
Sind Edelmetallgusse aus dem GuBzylinder herausgenommen und unter 

der Wasserleitung durch Bursten von der ihnen anhaftenden Einbettungs
masse befreit worden, so werden sie abgesauert. Man erhitzt dazu den Metall
gul3 am besten bis zur Rotglut und taucht ihn 
danach in Alkohol oder Schwefelsaure. Hierdurch 
werden die letzten Verunreinigungen von der 
Oberflache des Gul3stuckes entfernt. Die Reduk
tionsmittel, Alkohol oder Schwefelsaure, werden 
Z. B. in einem mit eingeschliffenem Deckel ver
sehenen Glas aufbewahrt. 

4. Die zum Loten notigen Instrumente. 
Einer solchen Absauerung werden auch aIle 

Metalle, die einen LotprozeB durchgemacht 
haben, unterzogen. 

Zum Loten gebraucht man eine Bunsen
brennerflamme, das Mundlotrohr oder das Flet
scher- oder Melotte-Lotrohr, wie sie oben 
beschrieben worden sind. Der zum Loten be
nutzte Borax wird in einer Boraxschale auf
bewahrt. Sie besteht aus Glas. 1hr Boden ist 
angeatzt, damit auf ihm Boraxkrystalle mit 
Wasser zu Boraxmilch verrieben werden konnen. 

Das zu lotende Objekt wird frei oder einge
bettet ge16tet. 

Das eingebettete Objekt wird auf eine die 
Warme schlecht leitende Unterlage gelegt. 

a 

Abb.50. 

6 c 

Abb.51. 

Als solche benutzt man einen Blumentopf, der mit· Lindenholzkohle ge
fullt ist, oder einen Asbestblock, wie ihn z. B. Abb. 50 zeigt. Das Objekt wird 

1 Ausgezeichnete V~rwarmeofen hat in der letzten Zeit Gunzert, Stuttgart, Kronen
straBe 35, in den Handel gebracht. Der Vorwarmeofen besteht aus einem zylindrischen, 
groBporigen Stein, in dessen rohrformigem Hohlraum ein Rost angebracht ist. Diese 
Vorwarmeofen halten die Hitze weit besser als die bisher bekannten und sind billiger. 
Gunzert steIlt solche Vorwarmeofen auch in dem AusmaB her, wie es das Vorwarmen 
von groBen GuBzylindern (z. B. fiiI' BasisfIachen) erfordert. 
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so in die Lindenholzkohle oder den Asbestblock gelegt, daB die mittels des 
Lotrohres darauf gebrachte Warme moglichst lange festgehalten wird. Der 
schlechte Warmeleiter muB also das Lotobjekt moglichst allseitig umgeben. 
Deshalb sind die Asbestblocke auch immer mit muldenformiger Oberflache 
versehen (Abb. 50). 

Um das Lot an bestimmte Stellen bringen zu konnen, neigt man das zu 
lOtende Objekt entweder passend, oder nimmt einen Griffel (Schieferstift) zu 
Hilfe, mit dem man das fliissig gemachte Lot an die beabsichtigte Stelle schiebt. 

Wenn man freihandig, d. h. ohne Benutzung von Einbettungsmasse lOten 
will, so gebraucht man Lotpinzetten, wie sie z. B. in Abb. 51a, b, c gezeigt sind. 
Sie habell aile einen langen Schaft, so daB die sie haltende Hand ausreichend 
weit von der Flamme entfernt ist. Die in Abb. 51a, b skizzierten Werkzeuge 
llennt man Lotpinzetten, das in Abb. 51c dargestellte Instrument Lotzange. 

5. Werkzeuge zur Ausarbeitung von Metallarbeiten. 
Zangen. Das Wesen jeder Zange besteht darin, daB zwei lange Hebel

arme (Zangengriffe) benutzt lVerden, um zwischen zwei verhaltnismaBig kurzen 
Hebelarmen (Zangenmaul) eine moglichst groBe Kraft ausiiben zu konnen. 
Die Gestaltung des Zangenmaules entscheidet uber die Anwendungsmoglichkeit 
der Zange. Eine Zange, bei der die Backen des Maules mit breiter Flache an
einanderliegen, eignet sich nicht zum Durchkneifen von Draht oder zum Biegen 
von Kriimmungen in Draht oder Blech. Eine Zange, deren Maul schmale Backen 
hat, die z. B. in einer Spitze auslaufen, eignet sich nicht zum Strecken und 
Geradflachigmachen gebogener Drahte oder Bleche. Eine Zange, deren Maul
backen mit scharfer Schneide aufeinanderliegen, eignet sich zum Schneiden 
und Quetschen von Draht und Blech, aber nicht zum Biegen derselben. Eine 
Zange, deren eine Maulbacke ein scharfrandiges Loch hat, in das ein zylindri
scher Stift, der auf der anderen Backe sitzt, genau eingreift, ist eine Loch
zange, die man aber nicht zum Biegen oder Durchkneifen von Draht oder Blech 
benutzell kann. 

Als die alteste Form der Zange muB wahrscheinlich die Pinzette angesehen 
werden. Schon im 2. Jahrtausend haben die Agypter solche Instrumente ab
gebildet. Als Bart- oder Haarzangen sind sie offenbar schon in der Bronze
zeit verwendet worden. Von Aristoteles wird die mechanische Grundlage der 
Zange besprochen (330 v. Chr.). Schmiedezangen sind seit Homer, Spezial
zangen seit dem Mittelalter bekannt: z. B. BeiBzangen, Drahtzieherzangen. 

Die Benutzung der Flachzangen, Abb. 52, und der Spitzzangen, Abb. 53, 
ergibt sich wohl aus den Figuren. Man benutzt diese Zangen zum Festhalten, 
Greifen und Biegen von Draht und Blech. Die Flachen der Maulbacken, welche 
im geschlossenen Zustand der Zangen genau aneinanderliegen, sind entweder 
gerieft, wenn die Zange hauptsachlich zum Festhalten und Greifen benutzt 
werden soll, oder sie sind glatt, wenn mit der Zange in der Hauptsache gebogen 
werden soll, oder wenn mit ihr Draht oder Blech festgehalten werden soll, auf 
dem unter keinen Umstanden Griffmale hinterbleiben durfen. 

Unter einer "Konturen-Zange", "Buckel-Zange" versteht man eine Zange, 
deren Maulbacken in einer bestimmten Art so gekriimmt sind, daB ein dazwischen 
gelegtes Blech einen bestimmt gebogenen Verlauf erhalt, wenn das Zangen
maul geschlossen wird. In Abb. 54 ist das Maul zweier solcher Zangen ab
gebildet. Diese Art Zangen, von denen A von J ohnsohn, B von Reynold 
angegebenist, werden besonders beim Biegen von Klammern und Kronen
ringen gebraucht. In beiden Fallen solI die Blechoberflache (der Klammer und 
des Kronenringes) den Verlauf der Zahnoberflachen zeigen, der ein mehr oder 
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weniger stark gekriimmter ist. Es gibt noch andere Formen dieser Zangenart, 
z. B. Abb. 55, die eine von Lane angegebene Form der Konturenzange zeigt. 
Diese Zangen vollbringen eine Stanzarbeit, die zu vergleichen ist mit dem Stanz
vorgang, der in der Bronzezeit mit dem "Buckeleisen" ausgefiihrt wurde. 

Zum Herrichten von Kronenringen gebraucht man als weitere Zange die 
Quetsch- oder Streckzange. Erweist sich der Ring irgendwie beim Aufpassen 
auf den Kronenstumpf als zu eng, so benutzt man die Peesozange, urn ihn zu 
erweitern, Abb. 56. Diese Zange besteht aus kraftigen Griffen und einer schmal
flachigen und einer breitflachigen Maulbacke. Die schmalflachige ist etwas 
kiirzer als die breitflachige Backe. Die schmale Maulbacke laBt man auf der 

B 

Abb.54. 

B 

Abb.56. 
Abb.52. 

Abb.53. Abb.55. Abb.57. 

Innenseite des Ringes liegen, die breite auBen. SchlieBt man das Zangenmaul 
mit kurzen, schlagartigen Bewegungen, so wird der Ring zwischen beiden Backen 
diinn gehammert (gequetscht). Das, was der Ring an Wandstarke auf solche 
Art verliert, kommt der VergroBerung seines Umfanges zugute. Wenn ein 
MetaUstreifen durch Hammern oder Walzen in seiner Starke vermindert wird, 
so nimmt er dadurch an Lange und Breite zu. Die im Metallstreifen enthaltene 
MetaUmenge (Quantitat) bleibt vor und nach dem Hammern oder Walzen 
dieselbe, da die durch den Walz- oder Hammervorgang erreichte Anderung 
in der Dichte des Metalles praktisch nicht ins Gewicht faUt. Es muB also die 
MetaUmenge, welche durch Verminderung der Blechstarke an einer Stelle 
des MetaUes verschwindet, an der anderen hinzukommen. Daher wird durch 
Verminderung der Starke eines MetaUes eine Verlangerung oder Verbreiterung 
desselben erzielt. 

Aus dieser Uberlegung ist auch die "Drahtstreckzange" (Abb. 57) entstanden. 
Der zu verlangernde (streckende) Draht wird zwischen den Gabelteilen der 
Zange diinner gequetscht. Was er auf diese Art an der Starke seines Durch
messers verliert, das gewinnt er an Lange. Es ist daraus verstandlich, daB der 
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Draht um so langer wird, an je mehr Stellen seine Starke dureh Quetschen 
oder Hammern vermindert wird. 

Um einen Draht zu verkiirzen, benutzt man die "BeiB- oder Zwiekzange". 
Ihre Maulbacken sind so geformt, daB sie mit seharfer Sehneide genau auf
einanderpassen, Abb. 58. Diese Sehneide der Maulbaeken kann zur Langsachse 
der Zange in versehiedenen Winkeln liegen. Abb. 58 A zeigt eine BeiBzange, 
deren Maulschneiden im reenten Winkel zur Zangenlangsaehse liegen, wahrend 
Abb. 58 Beine solche zeigt, deren Maulschneiden im spitzen Winkel zur Zangen
langsachse gestellt sind. 

Eine Vereinigung von Flaeh- und BeiBzange zeigt die sog. Kramponzange, 
Abb. 59. Man benutzt sie, um mit ihr die Krampons der Zahne (die aus dem 
Porzellankorper des Zahnes herausragenden Stifte), mit welehen der Porzellan
zahn im Kautsehuk oder Metall befestigt wird, so zu biegen, daB sie den kiinst
lichen Zahn einwandfrei verankern. Weil man hie und da einmal (wenn auch 
sehr selten) in die Lage versetzt wird, die Lange der Zahnstifte kiirzen zu miissen, 
so hat die "Kramponzange" in a (Abb. 59) eine Vorriehtung erhalten, wie sie 
die Beil3zangen haben. Eine andere Form der Kramponzange zeigt Abb. 60. 

Abb.58. Abb.59. Abb.60. Abb.61. 

Sie dient nur zum Biegen der Zahnstifte und hat den V orteil, daB mit ihr die 
Zahnstifte gebogen werden konnen, ohne daB man Gefahr lauft, den Zahnkorper 
dabei zu zerbrechen. Er zerspringt sieher, sobald die beim Biegen der Zahn
stifte aufgewendete Kraft nicht allein auf die Stifte beschrankt bleibt, sondern 
auf den Zahnkorper wirkt. Beim Gebrauch der in Abb. 59 skizzierten "Kram
ponzange" bedarf es also mehr der Ubung, ehe man sie sieher so verwenden 
kann, daB die Porzellankorper der Zahne nicht besehadigt werden, als bei An
wendung der in Abb. 60 gezeigten "Kramponzange". 

Wahrend das Arbeiten mit der Kramponzange, Abb. 59, ein Biegen dar
stellt, ist die Benutzung der in Abb. 60 skizzierten Kramponzange als ein 
Stanzvorgang aufzufassen. Die Maulbacke a ist die Matrize, die Maulbacke b 
die Patrize. Zwischen beiden werden dureh die an den Zangengriffen ent
wickelte Kraft die Zahnstifte gestanzt. 

Die "Lochzange", Abb. 61, wie oben erwahnt, wird benutzt, um 13leche 
mit Loehern zu versehen. Ihre eine Maulbacke tragt ein Loch, in das, aUI der 
anderen Maulbacke befestigt, ein zylindrischer Stift genau hineinpaBt. Die 
Grundflache dieses zylindrischen Stiftes ist ebenso seharfrandig wie das Loch. 
Wird ein Bleeh zwischen Stift und Loch gelegt, und die Zange gesehlossen, 
so stanzt der seharfrandige, zylindrische Stift aus dem Elech eine Scheibe .heraus 
und hinein in das scharfrandige Loch der anderen Maulbaeke der Zange. Daraus 
ergibt sieh, daB die Durchmesser von Loch und Stift iiber die GroBe des zu 
stanzenden Loches entscheiden. Es gibt daher auch Loehzangen, die Z. B. ahnlich 
wie unsere Spanngummizange ausweehselbare Locher und aueh Zylinder haben. 
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Rei bah 1 e. Will man ein Loch, das in ein Bleeh gestanzt ist, nachtraglieh 
vergroBern, so benutzt man dazu die Reibahle (Abb. 62). Sie ist ein 7 -8 oder 
10 cm langes dreikantiges Stilett, das sich vom Heft an allmahlich verjtingt 
und in einer Spitze auslauft. Die Kanten sind scharf. Diese Able ftihrt man 
mit der Spitze in das zu vergroBernde Loch ein. Sie la13t sich ohne Widcrstand 
so weit einftihren, bis ihr Durehmesser gleieh dem des Loches ist. Beginnt, 
man nun die Reibahle sachte urn ihre Langsaehse zu drehen, so 
schaben ihre scharfen Kanten von den Lochwanden je nach der 
Starke, mit der die Reibahle in das Loch gedrtiekt wird, mehr oder 
weniger vom Lochrand abo Das Loch wird also groBer. Es gibt 
Reibahlen mit festem und ausweehselbarem Heft versehiedenster 
GroBe. Abb.62 zeigt eine Reibahle mit ausweehselbarem Halter. 

Seheren. Gebraueht man zur Verkiirzung von Drahten eine 
BeiB- oder Zwiekzange, so hat man eine "Blechschere" notig, 
wenn man Bleehe verkleinern oder im Verlauf ihres Umfanges 
verandern will. 

Eine Sehere ist eine Zange, deren Maulbacken zwei mit ihren 
Schneiden gegeneinander geriehtete Messer sind, die in der Griff-

Abb.62. 

richtung verlaufen. So wie die Grundform der Zange die Pinzette ist (ich 
erinnere an die Haar- und Bartzangen der Agypter), so ist die Grundform 
der heute gebrauehten Scheren die federnde Sehere, wie sie etwa urn 
300 v . chr. zum erstenmal gebraucht sein dtirfte. Die frtiheste Abbildung 
einer Scharnierschere stammt aus der Zeit urn 1395. 1618 erfand Clement 
Dawbeney ein Sehneidewerk ftir Eisenplatten zur Nagelfabrikation. Der 

Abb.63. Abb.64. 

Meehaniker Memmersdorfer konstruierte 1717 etwa 30 Zentner srhwere 
Scheren zum Sehneiden von Metalltafeln. Sie wurden dureh Wasserrader 
getrieben. Das Material, aus dem die Schere besteht, muB harter sein als das 
mit ihr zu schneidende. Unsere Blechscheren sind gerade oder gebogen, damit 
wir mit Ihnen Bleche sowohl gerade als auch gekrtimmt beschneiden konnen. 
Eine gebogene Bleehschere, die sieh ZUlli Besehneiden von Bandern und Kronen
ringen sehr gut eignet, ist in Abb. 63 wiedergegeben. Abb. 64 zeigt eine Schere, 
die sieh nieht nur zum Besehneiden von 
Blechen in gerader, sondern auch in gebogener 
Richtung sehr gut eignet. 

Der Verlauf ihrer Schneiden ist nieht 
tiber die Flaehe der Scherenarme gebogen, Abb.65. 
sondern tiber die Kanten. Die Scherenarme 
sind dreikantig geformt, eine der Kanten ist die Scherensehneide, die in dem 
oben genannten Sinne gebogen verlauft. Dadurch ist es moglich, mit dieser 
Schere sehr kleine Bogen zu schneiden. 

Wahrend die beiden bisher genannten Blechscherenformen hauptsachlich 
zum Beschneiden von Kronenringen benutzt werden, wird die in Abb. 65 
skizzierte Bleehsehere hauptsachlich zum Besehneiden groBerer Bleehe gebraucht. 
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Sie unterscheidet sich von den anderen nur durch die GroBe. Es gibt solche 
Scheren in gerader und gebogener Form. 

AuBer den geschilderten Zangenformen gibt es noch einige andere Zangen
typen, die aber den Rang rones Sonderwerkzeuges (Spezialinstrumentes) ein
nehmen, z. B. wird in der Orthopadie gerne eine besondere Bandformzange 
verwendet. Das Maul dieser Zange ist so gebildet, daB man mit ihr leicht und 
sicher einen Blechstreilen um einen Zahn herumziehen kann. 1m Laboratorium 
wird diese Zange kaum benutzt. Auch die Kramponnietzange nach Kaiser 
wird meistens am Patienten gebraucht. 

Hammer und AmboB. Kann man Schere und Zange miteinander ver
gleichen, so kann man den Grundgedanken der Zangenform in einer anderen 
Instrumentengruppe wiederfinden, die entwicklungsgeschichtlich als Ahne der 
Zange anzusehen ist, Hammer und AmboB, beide schon in der palaolithischen 
Zeit gebraucht. Die von uns im Laboratorium benutzten Hammer sind ver
schiedenartig. Der Hornhammer und Schmiedehammer haben schon auf fruheren 
Seiten Erwahnung gefunden. Ein anderer oft gebrauchter Hammer ist der 
Niethammer. Er besteht aus Metall. Abb. 66 skizziert ihn. Mit ihm wird ge-

Abb.66. 

nietet, woher er seinen Namen hat, oder er 
-"..6 _,...,...Q ........ _..:...c wird benutzt, um Bleche dunnerzu ham

Abb.67. 

mern. Er kann also beim Gebrauch eines 
passenden Ambosses auch zur Erweiterung 
von Kronenringen gebraucht werden, wofiir 
oben auch die Peesozange beschrieben worden 
ist. Der AmboB ist in diesem Falle die 
schmale, der Hammer die breite Maulbacke 
der Peesozange. Mit dem Niethammer werden 

auch runde Drahte breit geschlagen, gebogene gerade gehammert. Zu all diesen 
MaBnahmen gehoren weniger starke als haufige Hammerschlage. 

Ein AmboB (Abb. 67) ist - wenn man bei dem Vergleich mit der Zange 
bleiben will - eine der beiden Maulbacken. Das zu bearbeitende Objekt wird 
darauf gelegt. Der Hammer stellt die andere Maulbacke dar, mit der das Objekt 
mit mehr oder weniger groBer und plOtzlicher Krafteinwirkung gegen seine 
Unterlage (die eine Maulbacke) gepreBt wird. Dadurch wird diesem Objekt 
nicht nur die Form der AmboBoberflache mitgeteilt, sondern es wird 'auch 
gequetscht, d. h . also in seiner Oberflache vergroBert, genau so wie es bei der 
Verwendung der Zange skizziert werden konnte. 1st die AmboBoberflache 
plan, so wird man durch leises Hammern gebogene Drahte oder Bleche ge
rade gestalten konnen. Sobald beim Hammern auf dem AmboB groBere Kraft 
aUfgewendet wird als gerade notig ist, um eine Ebnung (Planierung) der ge
bogenen Blech- oder Drahtform zu erlangen, tritt eine Quetschung des Drahtes 
oder Bleches hinzu, die einen runden Draht an der gehammerten Stelle ab
flachen, ein Blech in seiner Starke vermindern wird. Um beim Hammern runder 
Drahte solche unbequemen Nebenwirkungen moglichst ausschalten zu konnen, 
zeigt der von uns verwendete AmboB gewohnlich eine halbrunde Rinne bei a, 
die dazu dienen solI, gekriimmte Drahte gerade zu hammern, ohne sie zugleich 
abzuflachen. Es kann das allerdings auch trotz dieser Drahtrinne vorkommen, 
wenn die aufgewendete Schlagkraft eine allzu groBe ist. Die A bflachung ge
schieht dann durch die plane Hammerflache. Die eine Seite des Ambosses 
ist zu einem Kegel gestaltet, b Abb. 67. Will man Ringflachen ausbeulen 
oder dunner quetschen oder hammern, so wird der betreffende Ring auf diesen 
Kegel b heraufgeschoben und dort mit dem Hammer bearbeitet. Die andere 
Seite des Ambosses, welche plan gestaltet ist, zeigt bei c ein Loch. Wird hierauf 
ein Blech gelegt und ein in das AmboBloch passender Stilt durch das Blech 
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mittels Hammerschlages hindurchgetrieben, so findet dasselbe statt, was mit 
einer Lochzange ausgefiihrt werden kann. Es sind also mit Rammer und AmboB 
dieselben Ziele zu erreichen, wie sie Zangen ermoglichen. Die Zangen erleichtern 
den Weg zu diesen Zielen. Sie sind zivilisatorische Errungenschaften, Ent
wicklungen. Ihre Ahnen sind Hammer und AmboB. 

Beide, Hammer und AmboB, sind nicht voneinander zu trennen. Man 
muB sich nur erinnern, daB der AmboB natiirlich keine bestimmte Gestalt 
zu haben und aus keinem bestimmten Material zu bestehcn braucht, wie der 
in Abb. 67 skizzierte von uns gerne gebrauchte AmboB aus Stahl. Besteht 
der AmboB, die beim Hammern benutzte Unterlage, aus weicherem Material 
als das zu hammernde Objekt, so wird dieses bei geniigender Kraftanwendung 
durch die Hammergewalt in den AmboB hineingetrieben. Z. B. tritt das ein, 
wenn in ein diinnes Blech die Form einer Hartmetallpuntze, z. B. cine aus 
Messing oder Stahl hergestellte Kauflache, gepragt werden solI. Es wird das 
Blech dazu auf eine Bleiflache, einen BleiamboB, gelegt, die Puntze darauf 
gesetzt und mit ein paar kriiftigen Hammerschlagen bearbeitet. Dadurch wird 
Blech und Puntze in den Bleiblock, d. h. das Blech durch das Blei fest iiber 
die harte Puntze getrieben. Es erhalt also die Gestalt der Puntzenoberflache. 
Ein anderes Beispiel ist der durch Blech, Stoff, Papier usw. in Holz hinein
getriebene Nagel. Hier ist das Holz der AmboB. Es lassen sich leicht noch 
andere Beispiele aus dem Stanzverfahren finden. 

Feilen. Die Feile ist ein offenbar sehr altes Instrument. Eine weiche, 
aus Fischhaut bestehende Feile ist wahrscheinlich schon vor der Metallzeit 
benutzt worden. Einige Siidseevolker fertigen sich heute noch solche Feilen an. 

Zur Bearbeitung von Metallen gebrauchen wir Feilen mit £einerem Rieb. 
Unter "Hieb" versteht man die Art der auf der Feilenoberflache angebrachten 
Rauhigkeiten. 

Die Art des Gebrauches der Feilen ergibt sich, sobald man sich die Wirkungs
weise der Feilen iiberlegt. Eine Feile wirkt wie viele hinter- und nebeneinander 
gestellte winzige Hobel. Ein Hobel besteht in seinem wirksamen Teil aus einem 
Eisen, das, wie ein Pflug durch Erdreich, in bestimmter £eststellbarer Tiefe 
durch z. B. Holz oder Metall gezogen wird. Es ist daher selbstverstandlich, daB 
die Fiihrung des Hobels wie die des Pfluges gleichmaBig, besonders mit gleich
maBigem Druck ,zu erfolgen hat, weil sonst Absatze und Risse in die behobelte 
Flache gebracht werden. Auch das Feilen hat demzu£olge gleichmaBig und 
mit gleichstarkem Druck zu erfolgen. In der zahnarztlichen Mechanik, wo das 
Befeilen ebenso wie in der allgemeinen Mechanik eine MaBnahme des Glattens 
und der Einebnung von Flachen ist, feilt man mit geringer, geschmeidiger 
Kraftanwendung. Der Feilenstrich muB weich gefiihrt werden. Deshalb feilen 
wir in unserem Laboratorium aus dem Handgelenk im Gegensatz zum Schmied 
und Schlosser, die aus der Schulter feilen, weil sie groBere Kriifte anwenden 
miissen als wir es diirfen. 

Aus dem obengenannten Vergleich aber ergibt sieh, wann eine Feile als 
Metall- und wann sie als Holz-, Horn-, Kautschukfeile anzuspreeh{)n ist. Zwar 
kann man Metall£lachen ahnlich behobeln wie Holzflaehen. Wer sieh in Metall
werkstatten umgetan hat, wird wahrgenommen haben, wie dort groBe Metall
blocke ebenso behobelt werden wie in Sehreinerwerkstatten Holzbretter. Aber 
dieses Behobeln von Metall ist nur mit maschinellen Vorrichtungen moglich. 
MensehIiehe Arm- und Handkraft wiirde nieht ausreiehen, den Hobel gleiehmaBig 
und mit gleiehbleibendem Druck iiber die zu bearbeitende Flache so zu fiihren, 
daB Spane abgetrennt wiirden, wahrend das Behobeln von Holz mittels der 
Arm- und Handkraft gut gelingt. Mit der Arm- und Handkraft lassen 
sich jedoch die meisten Metalle beschaben. Daraus ergibt sich, daB bei 

Handbuch der Zahnheilkunde. Ill. 3. A. 3 
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Metallfeilen, deren Stahl harter sein muB als der von Holz- oder Kautschukfeilen, 
der Hieb, d. h. die Ausbildung der vielen neben- und hintereinander liegenden 
Hobel, fein zu sein hat, so daB weniger von Hobeln als von Schaben zu sprechen 
ist, wahrend der Hieb bei Holz-, Horn-, Kautschukfeilen grob sein dan. Der 
"Hieb" der Feile wird vom "Feilenhauer" hergestellt. Das in die Form der 

A 

beabsichtigten Feile gebrachte glatte 
Metallstiick wird mit kleinen Stemm
eisen (MeiBeln) und Hammerschlag be
arbeitet . Die Art des Hammerschlags 

-----.::=t::b,=.;=-_.=:....;:;::d) 8 ~:~ti::: s:: !e:~~~e d~:s,,~e}:~~~ 

Abb.68. 

hunderts auch auf maschineIlem Wege 
zu erzeugen gelernt hat. In Abb. 68 
seien emlge Metallfeilen skizziert. 
A zeigt Metallfeilen ohne, B mit Heft. 
Es gibt die verschiedensten Formen. 
b stellt eine sog. Nadelfeile dar. Die 

Anordnung des Hiebes solI C und D veranschaulichen. C stellt eine Aufsicht 
auf einen Hieb, D den Langsschnitt durch drei einzelne Hiebe dar. Die Giite 
der Feile hiingt nicht nur vom Stahl, sondern auch von der Gleichma.Bigkeit 
des Hiebes abo 

Der Hieb bei den Metallfeilen ist im Vergleich zu dem der Kautschuk
und Holzfeilen nur durch die Feinheit verschieden, nicht durch die An. 
ordnung. 

Feilnagel. Die Benutzung der Feilen geschieht am besten so, daB das 
zu befeilende Stiick auf einem oder mehreren Fingern der linken Hand, die auf 

Abb.69. 

den "Feilnagel" gelegt sind, gestiitzt wird. Ein Feil
nagel aus Hartholz ist an den Arbeitstisch mittels 
Holzschrauben angeschraubt. Besteht er aus Gummi, 
so ist ein Metallrahmen am Arbeitstisch fest
geschraubt, in dem der Gummikeil, der Feilnagel, 
liegt. Bei sehr vielen Feilungen wird es notig, die 
Feile zugleich iiber den Feilnagel und das zu be-
feilende Objekt zu fiihren. Daraus erklart es sich, 

daB der Feilnagel allmahlich abgenutzt wird. Hat er aus Hartholz bestanden, 
so wird sein Rest von der Tischplatte abgeschraubt und ein neuer Feilnagel 
an seiner Stelle angeschraubt. Hat er aus Gummi bestanden, so braucht 
der im Rahmen liegende Feilnagelrest nur aus dem Rahmen herausgenommen 
und durch eine andere Gummieinlage ersetzt zu werden. Einen solohen aus
wechselbaren Feilnagel oder Feilblock aus Gummi zeigt Abb. 69. Es wird 

Abb.70. Abb.71. 

ein Feilnagel aus Holz einem solchen aus Gummi vorgezogen. Der aus Gummi 
hat zwar das angenehme, der Hand eine gute Auflage zu bieten und zu federn, 
was besonders beim Bearbeiten von Kautschukprothesen von Vorteil ist, aber 
andererseits kann ein Feilnagel aus Gummi manchen'Arbeiten recht hinderlich 
werden, Z. B. der Absicht, einen Draht im Stielkloben einwandfrei rund 
zu feilen. 
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Stielklo ben. Ein Stielkloben, Abb. 70, ist ein mit der Hand gehaltener 
Schraubstock. Er wird benutzt, um kleinere Draht- oder Blechstucke, die 
befeilt werden sollen, festhalten zu konnen. Mittels der Schraube S werden 
die Maulbacken a und b gegeneinander gepreBt, so daB sie den zwischen sie 
gelegten Gegenstand festhalten. Der Stielkloben zeigt also deutliche Zangen
form ebenso wie der in Abb. 71 skizzierte Feilkloben und der in Abb. 17 dar
gestellte Schraubstock. 

6. Wage und Gewichte. 
Der Ursprung von Wage und Gewicht liegt im Dunkeln. Man kann aus 

Gewichtfunden bei Ausgrabungen annehmen, daB schon um 2650 v. Chr. bei 
den Sudbabyloniern die Wage - wenn auch in einfachster Form - bekannt 
gewesen ist. Man hat 9 verschiedene Wagenarten zu unterscheiden: 1. die 
gleicharmige Balkenwage, die sich zuerst in Agypten als sog. Totenwage nach
weisen lii.Bt. Auf ihr werden von den Gottern die guten gegen die schlechten 
Toten abgewogen. 2. Die ungleicharmige Laufgewichtswage, auch Schnellwage 
geannnt, ist ebenfalls schon in Agypten nachweisbar um 1400 V. Chr. 3. Die 
Tafelwage, 1670 von Giles Persone de Roberval in Paris erfunden. 4. Die 
Neigungs- oder Pendelwage, erfunden von Dumont 1816. Hierher gehort auch 
die Briefwage, die 1839 von Riddle in London angegeben wird. 5. Die Fuhrwerks
wage. 6. Die Dezimalwage, von Schwilgue 1822 in Schlettstadt erfunden. 
7. Die Federwage, von Leupold 1726 entworfen. 8. Die Personenwage. 9. Die 
Kranwage, beide ebenfalls von Leupold angegeben. 

Die Bedeutung der Wage ist eine auBerordentlich groBe nicht nur im 
Wirtschaftsleben der Volker, sondern auch fur die Entwicklung der Natur
wissenschaften. lch erinnere hier Z. B. an den auBerordentlichen Umschwung, 
den die Chemie erlebt hat, als man in ihr zu wiegen begann. 

Zum Wiegen der Metallarbeiten gebrauchen wir chemische Wagen, die 
mindestens noch 0,1 g sicher zu wiegen imstande sein mussen. Am besten 
benutzt man fest montierte, zweiarmige Wagen. 

7. Vergoldungsapparate. 
Die beste Vergoldung ist die galvanische. Hat man aber keine galvanische 

Einrichtung, so laBt sich auch auf andere Art eine zwar nicht starke, aber in 
manchen Fallen ausreichende Vergoldung erzielen. Es kommen hierfiir in Frage: 

1. Die Sudvergoldung. 
2. Die Anreibevergoldung (wird nicht im zahnarztlichen Laboratorium 

benutzt). 
3. Die Kontaktvergoldung. 
4. Die Feuervergoldung. 
Sie (4.) bestand darin, daB der zu vergoldende Gegenstand mit Goldamalgam 

bestrichen und das Quecksilber verdampft wurde. Wegen der mit ihr ver
knupften Gesundheitsschadigungen wird sie he ute in der Industrie nur noch 
wenig angewandt. 

Vor jeder Vergoldung muB das Objekt von allen fettigen Verunreinigungen 
befreit und gut poliert werden. Um es von allem Fett zu befreien, kocht man 
es in Kali- oder Natronlauge, in Soda- oder SalmiaklOsung und waseht es 
in Wasser nach, ohne es mit den Fingern zu beruhren. Nach Herber werden 
die zu vergoldenden Objekte in I°Mger Schwefelsaure gekocht oder kalt 
1/! Stunde lang behandelt. Dadurch lOst sich der vom LotprozeB auf dem 
Objekt vorhandene Gluhspan und glasierte Borax. Nun wird sorgfii.ltig mit 

3* 
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Bimssteinwasser poliert, damn schliellt sich der bekannte P.oliervorgang, bei 
dem das Stuck durch· Anwendung von Biirsten oder Scblammkreidewasser 
(besser ein Schlammkreide-Spiritusgemisch) auf Hochglanz poliert wird. Unrer 
fliellendem Wasser biirstet man die etwa noch auf der Obedlache vorhandene 
Scblammkreide abo Jede Beriihrung mit den Handen vermeidend, bringt man 
das Objekt mindestens 10 Minuten lang in denaturierten Spiritus, den man 
mehrmala umriihrt. Dann kommt der Gegenstand, mit entfetteten Pinze~ten 
angefallt, ins Goldbad. Eine einfache Art der Vergoldung ist die Sudvergoldung. 
Ein Bad fiir diese Vergoldung besteht aus 

Aqua. destilla,ta, . . . . . . . . 100,0 g 
Na.trium phosphoricum . . . 6,0 g 
Na.trium ca.usticum . . . . . 1,0 g 
Na.trium sulfurosum neutra.le 3,0 g 
Cya.nkali 98 % . . , . . . . 10,0 g 
Aurum chloratum. . . . . . 0,6 g (Herber). 

Die Losung wird gekocht, das Objekt wird eingetaucht, bis eine allseitige 
Vergoldung eingetreten ist. Ein langeres Verweilen in der Losung iSt zwecklos, 
die Vergoldung wird dadurch nicht starker. 

Eine andere Art der Vergoldung ist die Kontaktvergoldung. Ein Bad 
besteht aus folgenden Bestandteilen: 

oder aus 

Aqua destillata .... . . . . 
Na.trium phosphoricum . . . 
Natrium Bulfurosum neutra.le 
Cya,nkali 98 %. . 
Aurum chloratum 

100 g 
50g 
15 g 
6g 

1,5 g (Herber) 

Blutla.ugensa.lz. . 10 g 
Kochsalz . . . . 5 g 
Potta.sche . . . . . 10 g 
Dest. Wasser . . .1250 g 
Aur. chlorat. von 1 g Feingold (Grawinkel). 

Das zu vergoldende Objekt wird mit blankem Zink oder Aluminium (Draht 
oder Blech) durch Umwickeln oder Einklemmen in innige Beriihrung gebracht 
und im genannten Bad langsam auf 60° erhitzt. Das Kochen des Bades solI 
vermieden werden. Sobald der Gegenstand vergoldet ist, mull er aus dem 
Bad entfernt werden. Die Vergoldung wird durch langeres Verweilen im Bad 
nieht starker. 

Eine beliebige Starke der Vergoldung erzielt man nur mit dem galvanisehen 
Strom. Man kann dabei ein warmes oder kaltes Bad benutzen. 1m warmen 
Bad geht die Vergoldung schneller vor sieh. Die Vorbereitungen sind aber 
umstandlicher und langwieriger ala bei der kalten Galvanoplastik. 

Ein kaltes Bad, d. h. eines, das bei einer Temperatur zwischen 15 und 20 0 

wirksam ist, hat nach Herber folgende Zusammensetzung: 
Aqua destillata, . . . . . . . .1000 g 
NJ1trinm carbonicum calc.. . . . 10 g 
Cya.nkali 100% . . . . . 7 g 
Ammonia.kgold ..... 2 g. 

Bei 15 em Elektrodenentfernung ist die Badspannung 2,85 Volt. Jede 
Veranderung um 5 em verlangt 0,18 Volt mehr. 0,1 Ampere bei 15-20° C 
ergeben eine Niederscblagsstarke in 1 Stunde von 0,00184 mm (nach Herber). 

Ein Bad, das etwa bei 500 gute Wirksamkeit zeigt, ist nach Herber: 
Aqua. destillata . . . . 700 g 
Natrium phosphoricnm . 35 g 
Cyankali 100% . . . . 0,7 g 
Aurum chloratum . . . I g. 
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Bei 15 cm Elektrodenentfernung betragt die Badspannung 1,8 Volt, je 
5 em Anderung bedingen 0,12 Volt. 0,1 Ampere bei 50° C ergeben eine Nieder
schlagsstarke von 0,00184 mm in der Stunde. 

Andere Goldbader, die zur galvanischen Vergoldung geeignet sind, gibt 
Grawinkel an. 

1. 1 g Feingold gelost als Goldchlorid, 
18 g Cyankalium, 
10 g phosphorsaures Natron, 
1 Liter destilliertes Wasser. 

Das Goldbad erfordert 2 Volt Spannung. 
Als ein Goldbad, mit dem verschiedene Tonungen zu erzielen seien, gibt 

Grawinkel folgendes an: 
Goldchloridlosung von I! 2 g F eingold 
Cyankalium . . . . . . 20 g 
Destilliertes Wasser . .1000 g 

Das fertige Bad wird eine halbe 
Stunde gekocht und dann lfiltriert. 
Von der mit diesem Bad zu erzielen
den Tonung sagt Grawinkel: "Je 
starker der Strom, um so tiefer rot 
die Goldfarbe und je schwacher der 
Strom, um so blasser die Goldfarbe." 

~~. v 
... -_ ... _ ..... 
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Auch durch Zusatze zum Bad 
konnen verschiedene Goldtonungen 
erzielt werden, z. B. Zusatz von 

Abb.72. 

Cyankupfer, gelOst in Cyankalium, ergibt Rotvergoldung, 
Cyansilber, " " "Grunvergoldung, 
beidem gemischt, "" " "Rosavergoldung. 

Abb. 72 zeigt einen galvanischen Vergoldungsapparat. 

8. Gewindeschneiden. 

, , 

Das Gewindeschneiden ist eine so schwierige Arbeit, "die Anspruche an die 
Genauigkeit des Gewindes ... sind so vielseitig und so hoch, daB es bis heute 
unmoglich ist, wirklich genau passende Gewinde herzustellen, so daB sich die 
Werkstatt darauf beschranken muE, ein befriedigendes Passen der Gewinde 
zu erzielen" 1. 

Die graBen Werkstatten unserer industriellen Unternehmungen arbeiten 
mit sog. Gewindestahlen. Es sind das Stahle, die mehr oder weniger ausgepragte 
MeiBelform haben. Abb. 73 zeigt zwei Arten solcher Gewindestahle. Abb. 74 
und Abb. 75 zeigt sie in Tatigkeit. Es ist selbstverstandlich, daB der Winkel, 
unter dem solche Gewindestahle angreifen, der sag. Anstellungswinkel, ver
schieden sein kann. Die Abnutzung solcher Gewindestahle wird durch Be
schleifen der "Brust£lache" ausgeglichen. Fur jede Gewindeart gebraucht 
man besondere Gewindestahle. 

Von den verschiedenen Gewindearten nenne ich hier nur die bekanntesten: 
das Lowenherz-Gewinde, das Whitworth-Gewinde, das S.-J.-Gewinde. Es gibt 
Spitz-, Flach- und Trapez-Gewinde. 

An jedem Gewinde unterscheidet man: 
1. den AuBendurchmesser in Millimeter, 2. den Kerndurchmesser in Milli

meter, 3. die Neigung in Millimeter, 4. den Neigungswinkel in Grad, 5. den 

1 Hippler, S. Literaturverzeichnis. 
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Flankendurchmesser in Millimeter, 6. den Flankenwinkel in Grad, 7. den 
Flankenabstand in Millimeter. 

Der Flankendurchmesser und der Flankenabstand sind so wichtige GroBen, 
daB Hippler ausfiihrt, " .. . es kann ein Gewinde richtige Kern- und AuBen
durchmesser und auch richtigen Flankenwinkel haben und doch falsch sein, 
wenn der Flankendurchmesser und der Flankenabstand nicht richtig ausgefiihrt 

Abb.74. 

Abb.73. Abb.76. 

sind. FUr die Kraftiibertragung kommt nur die Flanke in Betracht, sie ist der 
tragende Tell am Gewinde". 

In Abb. 76 findet sich die Erklarung der einzelnen Teile: Kist der Kern
durchmesser, D der AuBendurchmesser, e die Steigung, fJ der Neigungswinkel, 
b der Flankendurchmesser, a der Flankenwinkel, a der Flankenabstand. 

Legt man keinen besonderen Wert auf fehlerfreie Gewinde, so verwendet 
man besonders zum Schneiden von Spitzgewinden sehr gut sog. Strehler. Das 
Schneiden der Gewinde mit einem Gewindestahl, wie ihn z. B. die Abb. 73, 
74 und 75 zeigen. erfordert weit mehr Zeit als das Schneiden mit dem Strehler. 

a 

Abb.77. Abb.78. Abb.79. 

Der Unterschied zwischen Strehler und Stahl beruht darin, daB letzterer 
sagen wir - aus einem MeiBel besteht, ersterer aus einer Reihe zueinander 

parallel gestellter MeiBel. 
Abb. 77 zeigt zwei Strehler. Eine andere Form des Strehlers zeigt Abb. 78. 

Diese Art Strehler wird hauptsachlich auf der Revolverbank, weniger auf der 
Drehbank benutzt. Wir gebrauchen diese Form gerne zum Schneiden der in 
der Zahnheilkunde verwendeten Gewinde. Solche runden Strehler liegen ge
wohnlich in einem Rahmen, einer "Schneidkluppe" (Abb. 81), in dem sich 
Bohrungen zur Aufnahme von Schrauben befinden. Mit ihrer Spitze greift 
immer eine dieser Schrauben in den im Strehler gelassenen Schlitz (s. Abb. 78, 
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79, 80, 81 bei a). Es ist auf diese Art eine gewisse Regulierung des Gewinde
durchmesser in geringen Grenzen moglich. 

Urn den Unterschied zwischen den einzelnen Gewindetypen zu charakteri
sieren, setze ich hierher ein Tabellenstiick iiber Whitworth- und S-.J.-Gewinde: 

Whitworth-Gewinde S.·J.-Gewinde 
----- - ------- --- -- - ---

I Neigungs- I I 
Neigungs-Bolzen Neigung Bolzen Neigung 

I 
winkel 

I 
I 

winkel 
mm mm Grad mm mm I Grad 

I ! I 

3,175 
I 

0,635 41/4 6 
I 

1 31/2 
3,969 0,795 41/4 7 1 23/, 

4,762 1,058 4"/4 8 1,25 31/4 
5,556 1,058 4 9 1,25 2"/4 
6,350 1,27 41/4 10 1,5 3 

12,7 2,12 31/2 12 1,75 3 
19,05 2,54 

I 
23/ , 20 2,5 21/2 

25,4 

I 
3,175 21/2 27 3 21/4 

38,099 4,23 I 
21/4 39 4 

I 
2 

Solche Tabellen gibt es natiirlich auch fiir die anderengenannten Gewindearten, 
Beim Schneiden der Gewinde muB man ohne Kraftanstrengung arbeiten. 

Wenn man z. B. beim Drehen des Gewindestrehlers irgendein Hindernis bemerkt. 
so muB man den Strehler vorsichtig zu
riickdrehen. Ein Hindernis bildet meist 
ein Span, der nicht richtig ins Spanloch 
ausgewichen ist. 

Dreht man mit Gewalt weiter, so 
reiBt man die Gewindegange aus, macht 
also das Gewinde unbrauchbar. Wah
rend des Schneidens solI der Draht, in 
den das Gewinde geschnitten wird, sorg
£altig gcolt werden. Lau£t der Strehler 
trocken, so konnen sich sehr leicht 
Spane festklemmen, die Gewindegange 
ausreiBen oder unregelmaBig in ihrer 
GroBe werden. Man muB streng darauf 
achten, daB der Strehler zum Draht 
senkrecht lau£t, weil sonst die einzelnen 
Gewindegange verzerrt werden. 

Schwieriger als die Herstellung eines 
Gewindes auf einem Draht ist es, in 

a 
~ 

Abb.80. 

Abb.81. 

eine Kaniile ein Gewinde hineinzuschneiden. Die hierzu notigen Gewinde
schneider, gehartete kantige Stahlstangen, die auf den Kanten die Einschnitte 
der Gewindegange tragen, brechen auBerordentlich leicht. Wahlt man das 
Lumen der Kaniilen richtig, d. h. so, daB sein Durchmesser gleich ist dem Kern
durchmesser der Gewindespindel, so geht der Gewindeschneider sehr schwer 
in die Kaniile hinein und zerbricht leicht. Wahlt man aber das Lumen der 
Kaniilen groBer, so geht zwar der Gcwindeschneider leicht in die Kaniilen 
hinein, das Gewinde schneidet sich leicht, aber die so erhaltene Mutter schlottert 
auf der Spindel und dreht sich leicht toll. 

Aus diesem Grunde kauft man die Muttern am besten fertig und schneidet 
auf die Drahte jedesmal das passende Gewinde. Leider erhalten die Zahnarzte 
bisher auBerordentlich schwer Muttern mit dazu passenden Gewindestrehlern 
zur Herstellung von Gewinden auf Spindeln. 
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D. Die ausschlieJUich fur Kautschukarbeiten notigen 
Apparate und Werkzeuge. 

Die kiinstlichen Zahne, Porzellanzahne, werden entweder durch Locher 
mit unter sich gehenden Wanden oder durch Zahnstifte (Krampons) im Kaut
schuk befestigt. Diese Zahnstifte sind entweder Langstifte oder Knopfstifte. 
Die letzteren finden durch die am Ende der Stifte vorhandene knopfformige 
Verdickung ihre Verankerung im Kautschuk. Bei den Langstiften aber muG 
erst durch Biegen eine solche Verankerungsmoglichkeit geschaffen werden. 
Man biegt die Langstifte mittels der Kramponzange, wie sie auf fruheren 
Seiten besehrieben worden ist, in ihrem Endteil so nach untenauBen ab, daG 
dadureh der Zahn im Kautsehuk sieher verankert werden kann. 

Kautsehukmuffeln. Die (s. S. 416) aus Wachs geformte Prothese wird 
in Muffeln (Cuvetten) in Gips eingebettet. Dort befindet sich nach dem Aus
bruhen · des Wachses mittels heiGen Sodawassers ein Hohlraum, der mit 
Kautsehuk auszufullen ist. Man muG Muffeln oder Cuvetten, wie sie z. B. 

Abb.83. 

Abb.82. Abb.84. Abb.85. 

Abb. 82 und 83 zeigt, benutzen, weil der Gips sonst wahrend des Vulkani
sationsprozesses aufgelOst und der mit Kautschuk ausgestopfte Hohlraum, 
der die Prothesenform darsteIlt, verandert werden wiirde. 

Diese Muffeln oder Cuvetten sind drei- oder mehrteilige Bronze-, Messing
oder Eisenkapseln (Abb. 82 und 83). Um sich beim Anfassen der Muffeln naeh 
ihrer Erwarmung nicht zu verbrennen, benutzt man einen Cu vettenhalter 
(Abb. 84). Mit ihm kann man die Muffeln, ohne Gefahr sieh zu verbrennen, 
in das heiGe Wasserbad oder besser in erhitzten Wasserdampf stellen und sie 
naeh genugender Erwarmung be quem mit Kautschuk versehen. 

Um Kautsehuk so stopfen zu konnen, daB er in mogliehst aIle Ecken und 
Nisehen des durch das Ausbriihen des WacJIses entstanQilnen Hohlraumes in den 
Cuvetten hineindringt, muG er vorgewarmt werden. Erhitzt man Kautsehuk 
auf etwa 50°, so wird er geschmeidig und kommt in einen Zustand, in dem man 
ihn leicht stopfen kann. Man zerschneidet die Kautsehukplatten in 1-2 em 
breite Streifen von 1-6 em Lange. AIle diese Stucke werden auf den sog. 
Kautsehukvorwarmer gelegt, dessen einfachste Form aus einem mit heiBem, 
aber nicht siedendem Wasser halb gefiiIlten Topf besteht, auf den ein weiBer 
Porzellanteller gesetzt ist. Auf die Flache des Tellers werden,am besten solange 
er noch kalt ist, die Kautsehukstuckehen sauber nebeneinander gelegt. Der 
Teller wird dann auf den Topf gesetzt. Mit dem Stopfen kann begonnen 
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werden, wenn der Teller warm geworden ist. Die Muffeln sind inzwischen 
durch Hineinsetzen in kochendes Wasser gut vorgewarmt. Eine andere 
besondere Form des Kautschukwarmers besteht aus einer mit Leinwand uber
spannten Blechschale, die auf vier so hohen FuBen steht, daB bequem ein 
Bunsenbrenner darunter gestellt werden kann (Abb. 85). In den flachen 
Blechtopf (Blechschale) wird durch die Leinwand hindurch oder durch einen 
seitlich angebrachten EinguB a Wasser gegossen, das durch den unter den 
Vorwarmer gestellten Bunsenbrenner erhitzt werden kann. Da der Wasser
dampf durch den Leinwanduberzug emporsteigt, so hat dieser Vormarmer vor 
anderen das voraus, daB der auf ihm liegende Kautschuk nicht an seiner Flache 
festklebt. Bei der Erhitzung uber dem Wasserbad wird der Kautschuk sehr 
klebrig, so daB sehr leicht Restchen der einzelnen Stucke an den Vorwarmer
flachen kleben bleiben, die aus Porzellan oder Blech usw. bestehen, wodurch 
sie naturlich sehr leicht verschmutzen. Bei einer anderen Art von Kautschuk
vorwarmern ist die Blechtrommel (Blechschale) mit seitlicher EinguBoffnung 
(Abb. 85a) versehen, die zugeschraubt werden kann, sonst aber rings herum 
verlotet. In groBeren zahnarztlichen Laboratorien gibt es auch in Tische fest 
eingebaute Vorwarmapparate . Von einem groBeren Wasserbad aus, das mit 
der Warmwasserheizung des Raumes verbunden sein kann, werden zugleich 
mehrere in Kupfer- oder Gelbblech-Gehausen angebrachte Porzellan- oder 
Emailleflachen erhitzt. Uber dem 
die Mitte des Tisches entlang 
laufenden Wasserbade sind Siebe 
angebracht, auf denen die voll- Abb. 86. 
zustopfenden Cuvetten vorge-
warmt werden konnen. Sowohl dieses Wasserbad mit der Tragvorrichtung 
fur anzuwarmende Cuvetten als auch die Blechgehause mit den Porzellan
oder Emaille£lachen sind durch Deckel verschlieBbar. Dadurch ist Schutz 
vor Verstaubung und zugleich die Moglichkeit hoher Vorwarmung gegeben. 

Kautschukstopfer. Die zum Stopfen benutzten Kautschukstopfer haben 
verschiedenste Formen. Man kann sehr gut dazu abgebrochene, an der 
Bruchstelle glattgeschliffene Instrumente verwenden. Eine Form, die sich 
ebenfalls sehr gut eignet, skizziert Abb. 86. 

Vulkanisator. Sind die Cuvetten gut mit Kautschuk vollgepreBt, so 
werden sie geschlossen in einen Vulkanisierapparat gestellt, damit der weiche 
Kautschuk in harten Kautschuk umgewandelt wird. Es gibt die verschiedensten 
Formell von Vulkanisierapparaten. In Abb. 87 ist ein solcher nach Davis 
dargestellt. 

Ein Vulkanisierapparat ist ein Pa pinscher Topf. In einem eisernen 
Zylinder hangt der aus Kupfer oder Eisen bestehende Kessel (gestrichelt ge
zeichnet). Wegen der Explosionsgefahr ist es besser, wenn der Kessel aus Bronze 
oder Kupfer besteht, weil solche Kessel bei stattfindender Explosion nur auf. 
zureiBen p£legen, wahrend eiserne Kessel in vielen Teilen auseinanderspringen, 
deren jeder wie ein GeschoB wirken kann. Der Kessel tragt einen Deckel, in 
den ein Bleiring eingelassen ist, der luftdichten AbschluB sichert. Mittels einer 
Schraube b am Bugel c, der quer uber den Deckel verlauft, wird der Deckel d 
so fest auf den Kesselrand niedergedruckt, daB sich das Blei hermetisch ab
schlie Bend dicht dem Kesselrand allschmiegt. Jeder Vulkanisierapparat ist auf 
eine bestimmte Anzahl von Atmospharen geeicht, die gewohnlich doppelt so 
groB ist wie die bei der Kautschukvulkanisation gebrauchte Atmospharenzahl 
(4-7 Atmospharen). Bei Besprechung der Vorgange, die bei der Vulkanisatioll 
im Kautschuk stattfinden, ist das Verhaltnis zwischen Temperatur und Druck 
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erklart worden (s. Materialkunde S. 69). Damit jederzeit die im Kessel vor
handene Temperatur und der dort herrschende Druck beobachtet werden 
konnen, befindet sich auf dem Deckel des Vulkanisators ein Rohrchen, in das 
ein Thermometer gestellt werden kann (t in Abb. 87). Es ist dieses Rohrchen, 
bevor das Thermometer hineingestellt wird, mit 01 zu fullen, damit die Tem
peratur des Kessels moglichst gleichmaBig auf das Quecksilber im Thermometer 
einwirkt. AuBer dem Thermometer muB noch ein Manometer vorhanden sein, 
von dem man den im Kessel herrschenden Druck abliest. Es sollten immer 
beide Apparate vorhanden sein, weil es so moglich ist, den einen durch den 
anderen zu kontrollieren. Das Manometer ist ein geschlossenes, das ahnlich 
einem Anaeroidbarometer den Druck durch die GroBe der Volumverminderung 
eines abgeschlossenen Luftquantums miBt. Es hat einen schwarzen und einen 
roten Zeiger. Der rote Zeiger wird auf die Atmospharenzahl der Skala des 

b 

Abb.87. 

Manometers gestellt, bei der man zu vulkani
sieren gedenkt. Erreicht der schwarze Zeiger, der 
den im Kessel herrschenden Druck anzeigt, den 
roten, so schaltet sich automatisch die zur Er
hitzung des Kessels benutzte Gaszufuhr so niedrig, 
daB sie gerade noch genugt, um Druck und Tem
peratur konstant zu erhalten. Von diesem Zeit
punkt an muB die Vulkanisation noch 70, 120 
bis 240 Minuten lang dauern, je nach der gewahlten 
Atmosphii.renzahl (s. Materialkunde). Damit diese 
Zeit auch bei nicht genugender Dberwachung nicht 
uberschritten wird, kann mit dem Manometer und 
Gashahn noch ein Wecker verbunden werden. Die 
Uhrzeiger des kleinen Zifferblattes werden auf die 
Zeit gestellt, wo die Vulkanisation beendet ist. 
Sobald die Zeiger des groBen Zifferblattes dieselbe 
Zeit anzeigen wie die des kleinen, wird automatisch 
die Gaszufuhr aufgehoben, die Vulkanisation bOrt 
also auf, die Temperatur und der Druck im Kessel 
sinken allmahlich. Um die Gefahr der Explosion 
noch mehr zu verringern, befindet sich auf dem 

Deckel des Vulkanisators auBer den genannten Einrichtungen ein Sicherheits
ventil (e Abb. 87). Dies ist so eingerichtet, daB beim Dberschreiten der 
fUr die Vulkanisation beabsichtigten Atmospharenzahl der Dampf durch den 
Gang des Ventils aus dem Kessel entweichen kann, so daB also die Spannung 
im Kessel erniedrigt wird. Trotz all dieser Einrichtungen ist eine Explosion 
moglich, wenn nicht beim Vulkanisieren weitere Vorsicht geubt wird. 

Ehe die Muffeln in den Vulkanisator gebracht werden, sind sie in einen 
Bugel zu bringen, der durch eine von der oberen Querleiste kommende Schraube 
die Muffeln gegen die untere preBt und sie so fest verschlieBt. Mit diesem Bugel 
werden die Muffeln so in den Vulkanisierkessel gebracht, daB sie gerade von 
Wasser bedeckt sind. Der Kessel wird dann zugeschraubt, der Ventilhahn 
aufgedreht und mit dem Anheizen begonnen. Erst wenn aus dem Ventil Wasser
dampf stromt, solI es geschlossen werden, weil erst dann aIle Luft aus dem Kessel 
entwichen ist. Der Kessel muB regelmaBig gepruft werden auf etwa vorhandene 
schwache Stellen. Ferner bildet der Kesselstein eine Gefahr. Enthalt das bei 
dem Vulkanisieren benutzte Wasser sauren, kohlensauren oder schwefelsauren 
Kalk, so scheiden sich die im Wasser schwer loslichen Salze am Boden und an den 
Wanden des Kessels als "Kesselstein" ab, Calcium-Carbonat. BeimErhitzen 
bilden diese Abscheidungen wegen ihrer schlechten Warmeleitfahigkeit Stellen 
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groBer Warmeaufspeicherung. Die Kesselwande sind an solchen Stellen sehr 
stark, bis zur Rotglut erhitzt, wahrend das jenseits · des Kesselsteins -im Kessel 
befindliche Wasser nur erst verhaltnismaBig wenig erwarmt ist. Diese ungleich
maBige Erwarmung von Kesselwand und Kesselinnerm bringt den Kesselstein 
zum Abplatzen von den Wanden. Das verhaltnismaBig wenig erhitzte Wasser 
kommt nach dem Abspringen des Kesselsteins plotzlich mit den bis zur Glut 
erhitzten Kesselwanden in Beriihrung. Es erfolgt dasselbe, was von dem 
Leydenfrostschen Phanomen her bekannt ist. Zwischen der Kesselwand 
und dem darauf treffenden Wasser bildet sich eine Wasserdampfschicht. 1m 
Kessel, wo vor dem Abspringen des Kesselsteins normale Spannung geherrscht 
hat, tritt also plOtzlich Uberdruck auf. Die zwischen Kesselwand und Wasser 
sich bildende Gasschicht behalt aber nur bis zu einem ganz bestimmten Ab
kiihlungsgrad Kraft genug, dem Druck der Wassersaule im Kessel zu wider
stehen. Plotzlich gibt sie nacho Das Wasser des Kessels kommt in groBer 
Flache mit den iiberhitzten Kesselwanden in Beriihrung. Es verwandelt sich 
von dem fliissigen in den gasformigen Zustand. Der Dampfdruck im Kessel 
steigert sich dadurch derart, daB die Wande dem Druck nicht zu widerstehen 
vermogen. Es erfolgt die Explosion. 

Es muG also auch fUr eine regelmaGige Entfernung des Kesselsteins aus 

Abb.88. Abb.89. 

dem Vulkanisierapparat gesorgt werden, wobei natiirlich jede Beschadigung 
der Kesselwande vermieden werden muG. 

(Weiteres iiber die Vulkanisation ist nachzulesen unter dem Abschnitt 
"Kautschuk" in der "Materialkunde".) 

Die bei der Ausarbeitung der Kautschukprothesen benutzten Feilen zeigen 
einen groberen Rieb als die zur Ausarbeitung von Metallarbeiten benutzten 
Feilen. Eine andere Verschiedenheit als die in der Grobheit des Riebes besteht 
nicht zwischen Metall- und Kautschukfeilen (s. Feilen S. 33). AuGer den 
Feilen werden zum Ausarbeiten von Kautschukprothesen Stichel (Abb. 88) 
und Schaber (Abb. 89) benutzt. 

Die Stichel, kleine MeiBel mit verschiedenster Gestalt der Schneide 
(Abb. 88), dienen dazu, den Kautschuk in der nachsten Umgebung der kiimt
lichen Zahne und Klammern bis auf sein beabsichtigtes MaG wegzuraumen 
und glatt zu schneiden. Das Stichelheft wird in die hohle Rand genommen 
und bei manchen Bewegungen der Zeigefinger auf die Stichelklinge (Schreib
federhaltung), bei anderen der Daumen darauf gesetzt. Besonders zwischen 
den kiinstlichen Zahnen muB der Stichel vorsichtig, mit innerer Abbremsung, 
gefuhrt werden, wcil die Zahne Ronst anGeronlentlich leicht zerspringen oder 
Ecken abplatzen konnen. Ein geschickter Mechaniker mnE mit dem Stichel 
arbeiten konnen, wenngleich man auch manche MaGnahme mit dem Bohrer 
ausfiihren kann. Da man mit dem Stichel eine "MeiBelung ohne Rammer'· 
vornimmt, so hat man zum "Sticheln" eine gewisse Kraft notig. Andererseits 
muG diese Kraftanwendung aus den genannten Grunden mit einer gewissen 
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Weichheit erfolgen. Deshalb hat man dem Heft (Griff) det Stichel eine moglichst 
bequeme Gestalt zu geben versucht. Die Form des Stichelgriffes muB so sein, 
daB sie ebenso bequem in der hohlen Hand ruht, wenn auf die Stichelklinge als 
Fiihrung der Daumen gesetzt wird, wie sie bequem zwischen Mittel-, Zeige
finger und Daumen liegen muB, wenn der Stichel federhalterartig gefiihrt 
wird. 

Bei der Benutzung des Schabers hat man an das zu denken·, was iiber das 
Hobeln gesagt worden ist. Das, was der Schaber ausfiihrt, ist auch eine Art 
Hobeln, ein Hobeln namlich, bei dem die Starke des Spanes nicht durch das 

hobelnde Instrument bestimmt ist. Beim Hobeln wird durch 
die GroBe, um die das Hobeleisen iiber die Hobelflache hinaus
ragt, die Starke des Hobelspans bestimmt, wie die Tide des 
Hiebes der Feilen bei gleicher Kraftanwendung die Starke 
der Feilspane bestimmt. Beim Schaber (Abb. 89) ist eine 
solche automatisch die Spanstarke bestimmende Vorrichtung 
(Bremsflache) onicht vorhanden. Von ihm gilt also doppelt, 
was von den Feilen gesagt worden ist . Er muB sehr gleich
maBig und mit gleichstarkem Druck iiber die zu beschabende 
Oberflache gefiihrt werden, weil sonst Absatze und Risse in die 
beschabte Flache gebracht werden. 

Stichel und Schaber miissen des Ofteren angescharft werden. 
Das Anscharfen geht in der Art vor sich, daB die Schneide 

Abb. 90. schrag auf den gut eingeolten Arkansasstein gesetzt wird und 
von der Schneidekante weggezogen wird. Das wiederholt man 

solange, bis der Stichel oder Schaber, mit seiner Schneide auf den Daumen
nagel gesetzt, in den Fingernagel ein wenig hineinschneidet, sozusagen darauf 
steht. 

Zum Messen der innerhalb der verschiedenen Abschnitte der Ausarbeitung 
erreichten Plattenstarke benutzt man den Tasterzirkel (Abb. 90). Setzt man 
den zu messenden Gegenstand zwischen die Zirkelenden a, so zeigt die Ent
fernung der Zirkelenden b die Starke des zwischen a liegenden Gegenstandes 
an, weil a und b gleich weit vom Zentrum des Zirkels entfernt sind. 

E. Der Au~arbeitung sowohl von Metall- als auch 
Kautschukprothesen dienende Apparate und Instrumente. 

Artikulatoren und Kaubahntrager sollen dazu verhelfen, die kiinstlichen 
Zahnreihen oder Zahnreihenabschnitte so aufzubauen, daB sie eine einwand
freie Artikulation zeigen. DemgemaB solI die Beriihrung der Schneiden und Kau
flachen der kiinstlichen Zahne bei ihrer Bewegung mit den ihnen gegeniiber
liegenden Zahnflachen eine moglichst vollkommene sein. Bei der sagittalen 
Unterkieferbewegung sollen die Frontzahne mit ihren Schneidekanten in dem
selben Augenblick aufeinandertreffen, wo die MolarE)n sich mit ihren Hocker
spitzen beriihren. Bei den SeitbiBbewegungen des Unterkiefers sollen die 
palatinalen Hockerspitzen der oberen Molaren von den buccalen der unteren 
in demselben Augenblick erreicht werden, wo auf der anderen Seite die buccalen 
Hockerspitzen der unteren die buccalen der oberen Molaren treffen. 

Eine derartige Forderung kann nur erfiillt werden, wenn man im Labo
ratorium, wo die Herstellung der Prothesen erfolgt, die Moglichkeit hat, die 
am Patienten vorhandenen Kieferbewegungen bei der Aufstellung der kiinst
lichen Zahnreihen zu beniitzen. 
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Eine auBerordentlich groBe Anzahl von Apparaten, die diesem Zwecke 
dienen sollen, ist konstruiert worden. Eine solche Vielzahl muBte aus der Tat
sache resultieren, daB man einerseits erst jetzt allmahlich die Unterkiefer
bewegungen in all der Fiille ihrer Freiheit und zugleich individuellen Gebunden
heit kennen lernte, und daB andererseits mit dem sie nachahmen sollenden 
Apparat eine Unzahl von technischen Forderungen erfullt werden mussen, wie 
sie sieh aus seiner Benutzung im Laboratorium ergeben und durch wirtsehaft
liehe Bedingungen gegeben sind. 

Ubersieht man die Menge der vorhandenen Apparate, so kann man sie 
wohl einteilen in 1. Okkludatoren, 2. Artikulatoren, 3. Kaubahntrager. 

Die Okkludatoren erlauben nur die Ausfiihrung von Seharnierbewegungen. 
Die Artikulatoren wollen samtliche Unterkieferbewegungen, die Kaubahn
trager nur diejenigen, die fiir den Kauakt in Frage kommen, naehahmen. 

Die Okkludatoren kann man einteilen in solche 
1. ohne Einstellung der Kauebenenhohe, 
2. mit Einstellung der Kauebenenhohe. 
Die Artikulatoren lassen sieh einteilen in solehe: 
1. mit anatomiseh ungefahrer Einstellung, 
2. mittlerer Einstellung, 
3." " individueller Einstellung. 

a) Der Kondylenbahnneigung, 
b) " " und Lange, 
e) " " und SchneidezahnuberbiI3neigung, 
d) " " und der SeitbiBbahnen des Symphysen-

punktes mit und ohne SehneidezahnuberbiBneigung, 
e) Der Kondylenbahnneigung und -form mit SeitbiI3- und Sehneidezahn

uberbiBneigung. 
Die Kaubahntrager lassen sieh einteilen in solche: 
1. fiir bestimmte Modelleinstellung, 

a) mit Dreipunktfiihrung, 
b) mit Vierpunktfiihrung, 

2. fur beliebige Modelleinstellung, 
a) mit Fiihrung fur die Seitenzahne, 
b) mit Fiihrung fur die Seitenzahne und Frontzahne, 

a) mit Dreipunktfiihrung, 
b) mit Vierpunktfuhrung, 
e) mit Vielpunktfiihrung (s. aueh S. 334 und 335, Plattenprothetik). 

La u bsage. Um die groBen Kautsehukubersehiisse von der vulkanisierten, 
aus den Muffeln herausgenommenen und vom Gips befreiten Prothese zu ent
iernen oder GuBkanale von gegossenen Metallplatten zu trennen, benutzt man 
die Laubsage. Abb .. 91 zeigt sie. Sie besteht aus einem Metallbugel mit Holz
griff. Zwischen den Teil a des Laubsagebogens, der gegen den Teil b ver
sehieblieh jst, und den Teil b wird das Laubsageblatt c gespannt. Der Teil a 
wird gegen den Teil b mittels der Sehraube s so festgestellt, daB das Sage blatt c 
sieh in straff gespanntem Zustand befindet. Der Stoff, den man zu sagen hat, 
bestimmt die Harte und die Art der Bezahnung des Sageblattes. Will man 
Kautsehuk sagen, so kann man weniger harte Blatter verwenden, als wenn 
Metall gesagt werden solI. AuBerdem mussen die Kautsehuk-, Horn- und Holz
Sageblatter langere und weiter auseinanderstehende Zahne besitzen als die 
Blatter der Metallsagen. Zu unseren Zwecken werden sieh Metall-Sageblatter, 
bei denen 125-128 Zahne auf 10 cm kommen, am besten eignen. Dort, wo 
Stahlstangen, Messingstangen von Mittelstarke aufwarts geschnitten werden 
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sollen, wird eine Bezahnung von 96-100 Zahnen auf 10 cm, fUr das Schneiden 
von weichem Stahloder Schmiedeeisen eine solche mit 56-64 Zahnen geeignet 
sein. FUr den "allgemeinen Gebrauch" nimmt man Blatter mit etwa 80 Zahnen 
auf 10 cm Blattlange. Abb. 91 A zeigt das Stuck eines Sageblattes fur Kaut
schuk. Abb. 91 B skizziert ein Stuck eines Metallsageblattes 1. Da die Sage
blatter verhaltnismaBig schmal sind, so kann man mit der Laubsage sehr kleine 
Bogen schneiden, zumal der Metallbogen ziemlich weit vom Blatt entfernt 
liegt, so daB der zu sagende Gegenstand zwischen Sage blatt und Metallbogen 
reichlich Raum findet. 

Ehe man daran denken kann, den prothetischen Arbeiten Politur zu geben, 
muB man sie mit grobem und danach mit feinem Sandpapier bearbeiten. 

Schleifmaschinen. Sowohl Metall- als auch Kautschukprothesen mussen, 
ehe sie in den Mund des Patienten gegeben werden konnen, an der Schleif
maschine geglattet und poliert worden sein. Die Forderung des Polierens 
entspricht nicht nur asthetischen Griinden, sondern hauptsachlich hygienischen 
..;\.bsichten. An ein rauhes, nicht poliertes Ersatzstuck setzen sich Nahrungs
reste und auch Bakterien leichter an als an ein poliertes; die Sauberung des 
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Abb.91. 

polierten ist viel leichter. Die Schleif
maschine wird entweder mit dem FuB oder 
mit elektrischer Kraft angetrieben. 

Ihr alteres Modell ist die ahnlich einer 
Nahmaschine mit der FuBkraft betriebene 
Schleifmaschine, Abb.92. Sie besteht aus 
einem Tisch mit Schwungrad und Tretvor
richtung und dem auf den Tisch geschraub
ten Schleifkopf. Ein solcher SchleUkopf sei 
in Abb. 93 dargestellt. Es gibt verschiedene 

Modelle solcher Schleifkopfe, die belie big ausgewechselt werden konnen. Sie 
bestehen aus einem guBeisernen U-formigen Trager, auf dessen Gabelenden 
eine Stahlwelle liegt. Ihre Mitte tragt ein Rad fiir die Triebschnur. Die 
Enden zeigen Vorrichtungen fur die Aufnahme von Schleifbiirsten, Filzkegeln 
und Schleifradern. 

Schleifburste. In einem runden, in seiner Mitte mit einem Loch ver
sehenen Holz, stehen in strahliger Anordnung die Borsten. Da sie aIle gleich 
lang sind, so ist der Umfang der ganzen Biirste kreisrund. Je nachdem die 
Borsten hart und schwarz oder weich und weiB sind, spricht man von harten 
und weichen Polierbursten. Die schwarzen, harten Bursten benutzt man zum 
Glatten, die weichen, weiBen zur Erzeugung der Politur. Das in der Mitte 
des Biirstenholzes befindliche Loch dient dazu, die Biirste auf dem Schleifkopf 
zu befestigen. Sie wird auf das gewindetragende Ende des Schleifkopfes 
aufgeschraubt. Solche Schleifbursten oder Biirstenrader (Radbiirsten) konnen 
auch aus Filz (Abb. 94 B) oder Baumwolle (0) bestehen. 

Schleifrader. Die Schleifrader, welche auf das andere Ende der Stahl
welle des SchleUkopfes geschraubt werden, bestehen aus Oarborund. Sie sind 
ebenfalls kreisrund und tragen in ihrer Mitte ein Loch. Sie haben verschieden 
groBe Durchmesser, entweder scharfe oder abgerundete Kanten. Sie werden 
hauptsachlich zum Beschleifen der kunstlichen Zahne benutzt. Wah rend das 
Schleifrad auf der Schleifmaschinenwelle gewohnlich fest angebracht ist und 
auf dem ihm gegebenen Platz solange bleibt, bis es verbraucht ist, werden 
die Bursten-, Filz- und Wollrader und -kegel jedesmal zum Gebrauch auf die 
Schleifmaschinenwelle aufgedreht (Abb. 95). 

1 "Die Werkzeugmaschine". Z. prakt. Fabrikbetr. 18, H. 23-24. 
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Die zum Betrieb der Schleifmaschine erforderliche FuBkraft wird durch 
Schwungkraft und Triebschnur auf die Welle des Schleifkopfes ubertragen. 
Die dazu dienende Anordnung zeigt Abb. 92. 

Bequemer als die Benutzung einer FuBtretmaschine ist die Verwendung 
einer elektrischen Schleifmaschine, zu ihrem Betrieb dient ein Motor. 

Motor. Ein solcher Motor ist eine um
gekehrte Dynamomaschine. Wie bekannt, 
besteht das Wesen des Dynamo darin, daB 
durch Bewegung von magnetischen Feldern 
um Drahtwindungen, welche um Eisenkerne 
gelegt sind, in diesen Drahtwindungen elek
trische Strome entstehen. Naturlich ist das
selbe ebensogut dadurch zu erzeugen, daB 
nicht die magnetischen Felder um die Draht
windungen, sondern die Drahtwindungen 
durch die magnetischen Felder bewegt werden. 
Die so entstehenden Strome sind Induktions-
strome, deren Charakteristicum ihr standiger 
Wechsel ist. Sie wechseln so oft wie die mag
netischen Felder wechseln. Aus diesen Wechsel-
stromen erhiilt man Gleichstrome dadurch, 
daB die auf dem Kommutator oder Kollektor 
schleifenden Btirsten so eingerichtet sind, daB 
sie nur gleichgerichtete Stromwellen abnehmen. 

Jeder Dynamo besteht aus dem Magneten 
- man benutzt zur Erzeugung moglichst 
starker magnetischer Kraftfelder am liebsten 
Elektromagnete - den um Eisenkerne ge
legten Drahtspulen und dem Kommutator, 
Kollektor, Stromsammler. Abb.92. 

Genau so, wie man in der Dynamomaschine 
eine Vorrichtung hat, bei der die zur Bewegung der Spulen durch die mag
netischen Felder aufgewendete mechanische Kraft in elektrische verwandelt 
wird, kann man mit derselben Vorrichtung auch den Zustand umkehren, d. h. 
elektrische Kraft zur Erzeugung mechanischer Kraft benutzen. 

Dazu dient der Motor, der wie eine Dynamomaschine gebaut ist. Wahrend 
aber beim Dynamo der Strom vom Kommutator durch die Bursten abgenommen 
und von ihnen aus weitergeleitet wird dorthin, wo 
er Verwendung finden soll, wird beim Motor um
gekehrt der Strom durch die Bursten in den Kom
mutator und von da aus in die Drahtspulen geleitet, 
wo er durch die zwischen ihm uber den magnetischen 
Feldern entstehende Wechselwirkung die Rotation des 
Motors, d. h. des mit Draht umwickelten Eisenkerns 
zwischen den Feldmagneten hervorbringt. 

Die von uns verwendeten Motore fur die Bohr- Abb. 93. 
maschinen sowohl als auch fur die Schleifmaschinen 
sind Gleichstrommotore, wenn das versorgende Stromnetz Gleichstrom liefert. 
Es gibt auch Wechselstrommotore, die in den Stiidten mit Wechselstrom 
benutzt werden. Da der Strom des beliefernden Stromnetzes gewohnlich 
eine Spannung von 110 oder 220 Volt besitzt, aber nur eine etwa 20 Volt 
groBe Spannung gebraucht wird, so muB der Strom vom allgemeinen Netz 
erst durch Widerstiinde auf eine geringere Spannung gebracht werden, ehe 
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er in die elektrischen Apparate, zu denen auch der Motor gehort, geleitet 
werden kann. 

Wird der Strom so vorbereitet dem Motor zugeleitet, d. h. mit dem Motor 
geschlossen, so durchlauft er von den Schleifbiirsten aus den Kommutator 
oder Kollektor, von da aus die Drahtspulen des Ringankers, Grammschen 
Ringes, wodurch dieser, von zwei halbmondfOrmigen Magnetpolen (Feld
magneten) umgeben, in kreisende Bewegung gesetzt wird. Abb. 96 zeigt einen 
solchen Motor. 

1st die Achse des Motors seitwarts so verlangert und gestaltet, wie die Welle 
des Schleifkop£es (Abb. 92), so drehen sich darau£ geschraubte Radbiirsten 

B 

c 

Abb.94. 

oder Schleifrader usw. mit dem Motor und konnen also zum Polieren und 
Schleifen benutzt werden. 

Es ist notig, den Motor mit einer Hiille, wie sie z. B. Abb. 95 zeigt, zu 
umgeben, urn ihn vor dem Verschmutzen zu schiitzen. Dber den Schleif
und Poliervorgang s. Materialkunde. 

Die Bohrmaschine. Zum Ausarbeiten der Prothesen gebraucht man 
manchmal die Bohrmaschine, da viele Arbeiten mit dem Bohrer leichter und 

Abb.95. 

sicherer auszufiihren sind als mit Feile und Stichel. 1m Laboratorium wird 
man kaum eine andere als die FuBtret-Bohrmaschine benutzen 1. Die zu ihrem 
Antrieb notwendige FuBkraft wird durch das· Schwungrad und eine Trieb
schnur auf die Spirale des Bohrschlauches iibertragen. Diese wird dadurch 
in Umdrehung versetzt und damit auch der mit ihr verbundene Bohrer. 

Da die elektrische Bohrmaschine bei der Beschreibung des Instrumentariums 
fiir konservierende Zahnheilkunde in ihrer geschichtlichen Entwicklung usw. 

1) In neuester Zeit stellt die Firma Siemens-Reiniger-Veifa, Niirnberg, fur das 
Laboratorium eine elektrische Bohrmaschine her, die sich bei uns ausgezeichnet be
W'ahrt hat. 
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genauer beschrieben werden wird, so solI hier nur auf das verwiesen werden, 
was bereits iiber den elektrischen Schleifmotor gesagt ist. Beide Maschinen 
sind in ihren Grundziigen gleich. Bei der elektrischen Bohrmaschine wird die 
drehende Bewegung des Motors benutzt, urn den Bohrer in Drehlauf zu 
setzen. Die Ubertragung der Drehung des Motors auf den Bohrer wird 
durch eine Spirale erreicht. 

Uber diese Spirale oder biegsame Welle, eine geniale Erfindung, ist in 
bezug auf ihre Herkunft wenig bekannt. Man nahm eine Zeit hindurch an, daB 
Leonardo da Vinci sie schon gekannt habe, was sich jedoch als Irrtum 
erwiesen hat. Sie ist wohl zuerst urn 1870 in Philadelphia von dem Zahnarzt 
Flagg fUr seine Bohrmaschine benutzt worden (nach Feldha us). In Deutsch
land ist sie zum erstenmal 
1835 in dem D .R.P. Nr. 36547 
erwii.hnt worden. 

Der Wert der Spirale liegt 
darin, daB sic eriaubt, den 
Bohrer in die verschiedensten 
La,gen zu bringen, ohne deshalb 
seinen Drehlauf zu beeintra.ch
tigen. Wegen der hohen ,An
forderungen, die an eine solche 
.spirale gestellt werden, muB 
sie aus bestem Material auf 

Abb.96. (Nach Dorn.) 

das sorgfaItigste gearbeitet sein. Am meisten hat der Teil der Spirale zu 
leisten, der in der Nahe des den Bohrer tragenden Handstiickes die kleinsten 
Kriimmungen je nach der Haltung des Bohrers machen muB. Dieser Teil 
ist am leichtesten der Bruchgefahr ausgesetzt und so eingerichtet, daB er 
ausgewechselt werden kann. Der Nachteil der Ubertragung der Motor
bewegung auf den Bohrer durch die Spirale wird darin gesehen, daB bei 
unsorgfaltiger Aufbewahrung (z. B. wenn der Bohrschlauch, d. h. die Spirale, 
wahrend des Ruhezustandes gekriimmt bleibt) die Spirale leicht zu schlagen 
beginnt, d. h. beim Bohren Nebenbewegungen ausfiihrt. AuBerdem ist beim 
Anlauf ein theoretischer Nachteil darin zu sehen, daB die Spirale immer erst 
ihre starkste Zusammenwicklung erreicht haben muB, ehe der Bohrer mit voller 
Kraft arbeitet. Das trifft natiirlich auch fiir den Ubergang aus einer Bohrer
gangart in die andere und aus dem Bohren eines weichen in das Bohren eines 
harteren Stoffes zu. Man hat diese Nachteile mittels der Triebschnuriibertragung 
zu iiberwinden versucht, dadurch aber eine Reihe anderer mindestens ebenso 
groBer Nachteile geschaffen. Die Vorteile, die in der Spiraleniibertragung 
liegen, sind so auBerordentlich groBe, daB die geschilderten Nachteile ver
schwindend klein werden. 

Die Arbeitsweise von Bohrern und Frasen wird verstandlich, wenn man 
sich eine Anzahl Hobeleisen so aufgestellt denkt, daB sie eine Kugeloberflache 
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bilden. Man spricht daher auch durchaus berechtigt von Bohrspanen. Die 
Arbeit des Bohrers ist mit der der Feile zu vergleichen. Auch beim Bohrer 
entscheidet neben der Harte des Sto££es die Grobheit oder Feinheit des Hiebes 
uber die GroBe der Bohrspane. Urn harte Korper glatt zu bohren, gebraucht 
man Bohrer mit £einem Hieb. Ein Beispiel dafUr sind die fur das Glatten des 
Schmelzes benutzten "Finierer". 

Bohrer sind uralte Werkzeuge. Sie wurden schon im Palaeolithicum benutzt. 
In der n!1olithischen Zeit verwandte man sagar schon Kernbohrer, eine erst 
Jahrtausende spater wiedererlundene Verbesserung der Bohrtechnik. In der 
jungeren Eisenzeit £ertigte man den Spitzbohrer an. Seine Form beherrscht 
das ganze Mittelalter. Loifelbohrer finden sich am Ende des 16., Anfang des 
17. Jahrhunderts. Die Entwicklung des neueren Bohrers nahm von England 
her ihren Ausgang. 1770 erland Cook dort den Spiralbohrer, den man seit 
1820 auch zum Bohren von Metallen zu verwenden gelernt hat. Trotz einer 
fruheren Vero£fentlichung von Dingler ist der Spiralbohrer fur Metall, der ein 
ganz glattes cylindrisches Loch lie£ert, bei uns erst urn 1863 eingefuhrt worden. 

Frascn sind Werkzeuge, die die Eigenschaften der Feile mit denen der 
Sage zu vereinen streben. Leonardo de Vinci scheint als erster urn 1500 
einige Frasen entworlen zu haben. 1724 verwandte J. Leupold als erster 
eine .,Radfrase, wie wir sie auch heute noch benutzen zum Einschneiden der 
Zahne in Uhrrader. 1829 entwarl James Milne in Edinburgh eine Stein
frasmaschine, bei d<)r die Schneidewerkzeuge durch schnelle Drehbewegung 
wirkten. Die in die§er Maschine geleistete Arbeitsart durlte mit der unserer 
Bohrer zu vergleichen sein. 

II. Materialkunde. 

A. Abdruckmaterialien. 

1. Gips. 
Geschichtliches. Der Gips gelangt entweder rein oder mit Bimsstein, 

Infusorienerde, Schlammkreide, Starke, Kieselsaureverbindungen usw. vermengt 
zur Verwendung. Nicht erst die jungste Zeit hat es verstanden, sich den Gips 
dienstbar zu machen. Herodot weiB von ihm und seiner Verwendung zu 
erzahlen. Die Athiopier verwandten ihn beim Totenkult, die Agypter zu Bau
zwecken. Auch Plinius und Vitrus erwahnen den Gips als Baumaterial. 
Sysistratus aus Sykion soIl der erste gewesen sein, der mit HiUe des Gipses 
einen Abdruck yom menschlichen Gesicht hergestellt hat. In der Zeit der 
Christenveriolgungen kam in Rom fur den durchsichtigen, farblosen, krystallinen 
Gips der symbolisch gebrauchte Name Marienglas au£. Die Kunst der Gips
verarbeitung ist dann lange Zeit hindurch vergessen gewesen. Der Italiener 
Margaritone wird als ihr Wiederentdecker bezeichnet. 

Geologisches. DaB die Gipsverarbeitung so lange vergessen war, muB 
.sonderbar genannt werden, denn die Verbreitung des Gipses auf der Erde ist 
auBerordentlich groB. Ganze Gebirge sind in ihren Grundstocken, ihren Kernen, 
aus ihm gebildet. Er kommt als Sediment vergesellschaftet mit Steinsalz 
vor und findet sich in jenen Erdiormationen, die wir unter den Namen Bunt
sandstein-, Muschelkalk-, Keuper-, Zechsteinformation kennen. Auch in vul
kanischen Gegenden ist derGips zu finden. In Deutschland ist wahl der Harz 
die .. ·bekannteste Fundstatte des Gipses. 
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Er kommt in recht verschiedenen Formen vor, z. B. als Gipskrystall, 
Gipsspat, Selenit, Lapis specularia, Marienglas oder Fraueneis, als seidig glan
zender Fasergips, karniger Gips oder Alabaster, porphyrartiger Gips, Schaum
gips, Gipserde und Gipsblute, Gipsstein. 

Der Gips bildet Krystalle, und zwar recht schone durchsichtige. Durch 
Spaltung dieser Krystalle erhalt man glasartige Scheiben. Es ist teilweise 
angenommen worden, daB sie fur Lampencylinder, Laternenscheiben usw. zu 
gebrauchen seien. Wegen seiner Unbestandigkeit gegen hohe Warmegrade 
ist Gips jedoch fUr die genannte Verwendung nicht geeignet. 

Man kann unter dem Mikroskop beobachten, daB Gips Krystalle bildet, 
wenn man eine Lasung von Chlorcalcium mit konzentrierter Natriumsulfat
lasung versetzt. Der dabei nach der Gleichung 

CaCl2 + Na2S04 + 2 H20 = CaS04 + 2 H 20 + 2 NaCl 
entstehende Gips zeigt die typischen Krystallformen. 

.. t 

. ~. .~. ·f 
c c 

Abb.97. Abb.98. Abb.99. 
a = b = C; a = b; c beliebig; a><b><c; 

90 0 regulares System . 900 quadratisches System. 90 0 rhombisches System. . +. b)f(b 
* a C 

a c 

Abb.100. Abb.101. Abb.102. 
a ist geneigt; 

monoklines System. 
AIle Achsen geneigt; 

trikIines System. 
Hexagonales System. 

Krystallographisches. Alle Krystalle suchen wir einzuordnen in 
Krystallsysteme. Ebenso wie Tiere und Pflanzen in bestimmte Stamme und 
Klassen eingeteilt werden, so hat man das Reich der Krystalle an Hand einer 
bestimmten Anzahl von Krystallsystemen zu ordnen gesucht. Diese Systeme 
sind gegrundet auf das Verhalten der Achsen zueinander, die gleichsam das 
Skelett des Krystalles sind. Die Zahl der Achsen, ihr Langenverhaltnis unter
einander und die Winkel, die sie bilden, sind die bestimmenden GraBen, nach 
denen die Krystalle geordnet werden. Man unterscheidet ein regulares, quadra
tisches, rhombisches, monoklines, triklines und hexagonales System. 

Ein Krystall mit drei gleichen, aufeinander senkrecht stehenden Achsen 
gehart dem regularen System an. Auch im quadratischen System stehen die 
drei Achsen, deren zwei gleich lang sind, senkrecht aufeinander. Jeder Kry
stall mit drei ungleichen, zueinander senkrecht stehenden Achsen gehart dem 
rhombischen System an. 1m monoklinen System schneiden sich zwei von den 
drei ungleichen Achsen unter schiefem Winkel, imtriklinen System alle drei. 
1m hexagonalen System finden sich drei Achsen in einer Ebene, die zueinander 
unter 60 0 Neigung verlaufen. Eine vierte Achse steht senkrecht dazu .. 

Chemisches und Physikalisches. Der wasserhelle Gips gehart zur 
monoklinen Gruppe. Durch Zwillingsbildungen und Bildung von Gradend
flachnern (bei denen die Achse c gleich 0 ist) zeigen die Gipskrystalle hiirufig 

4* 
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groBe Kompliziertheit. Das in der Natur vorkommende Anhydrit des Gipses 
krystallisiert in rhombischer Form. Chemisch versteht man unter Gips das 
schwefelaaure Salz des Calciums, Calciumsuliat, das mit Krystallwasser krystal
lisiert, CaSO, + 2 H20. Es kommt in der Natur auch wasserfrei vor ala An
hydrit .. Durch stufenweise Entwasserung erhalt man aus dem Gips das Hydrat 
CaSO, . H20, das ,Halbhydrat 2 CaSO, . H20, gebrannten Gips, und Anhydrit 
CaSO,. Das Halbhydrat (Gipspulver) und das Dihydrat CaSO, + 2 H20 sind 
diejenigen Formen des Gipses, die uns Zahnarzte hauptsachlich angehen. 

Es gibt einen leichtloslichen und einen schwer 16slichen Anhydrit. Bei 
Erhitzen des Halbhydrates auf eine Temperatur iiber 140 0 geht das Halbhydrat 
langsam, bei Erhitzen bis auf 200 0 schnell in leicht loslichen Anhydritiiber. 
Bei langerem Erhitzen iiber 2000 wird das Halbhydrat. totgebrannt zu schwer 
loslichem Anhydrit. 

Der Anhydrit hat eine groBere Dichte und Harte ala das Dihydrat Gips. Nach 
der MoBschen Harteskala hat er die Harte 3. Die Harte eines Korpers wird 
mittela dieses MaBsystemes derart bestimmt, daB man mit dem zu unter
suchenden Korper die einzelnen Stoffe der Harteskala zu ritzen versucht. Man 
beginnt dabei mit dem letzten Stoff der von MoB aufgestellten Reihe. Zur 
Priifung dienen folgende Stoffe: 1. Talk, 2. Steinsalz, 3. Kalkspat, 4. FluBspat, 
5. Apatit, 6. Feldspat, 7. Quarz, 8. Topas, 9. Korund, 10. Diamant. 

Das spezifische Gewicht des Gipses ist 2,2-2,4. Das spezifische Gewicht 
ist gleich dem Gewicht der Volumeneinheit eines Korpers. Auf Zahigkeit, 
SprOdigkeit usw. laBt es jedoch k:einen SchluB zu. Der Gipskrystall ist farblos 
wasserhell, weiB oder gelbrot. Daneben sind andere Farbungen des natiirlich 
vorkommenden Gipses zu sehen, die durch Beimengungen von Ton, Eisen
oxyd usw. zu erklii.ren sind. 

Gewinnung. Der Gips, der im zahnarztlichen Laboratorium verwendet 
wird, wird in Gipsbriichen gewonnen. Er wird in faustgroBe Stiicke geschlagen 
und in besonderen Of en bei etwa 1500 gebrannt. Je reiner und freier von 
fremden Bestandteilen der Gipsstein gewesen ist, desto weiBer ist das nach dem 
Brennen erhaltene Produkt. rst der Gipsstein gar gebrannt, so wird er zer
kleinert und gemahlen. Dies geschieht zwischen Walzen mit auswechselbaren 
HartguBmanteln, in Kollergangen und Kugelmiihlen. Siebvorrichtungen sorgen 
dafiir, daB der gebrannte Gips als ein gleichmaBiges, feines, lockeres Pulver 
in den Handel kommt. Je nach der beim BrennprozeB angewandten Temperatur 
erhalt man verschiedene Gipssorten. Erhoht man die Temperatur iiber 200 0, 

so erhaIt man totgebrannten Gips. Er ist schwer loslich, der aus ihm durch 
Anriihren mit Wasser gewonnene Gipsbrei hat die Fahigkeit zu erstarren ver
loren. Der technisch wichtige Estrichgips, der bei einer Temperatur iiber 400 0 

gebrannt wird, ist loslich und liefert nach VerIauf von mehreren Tagen recht 
harte Erstarrungsprodukte. Wie man annimmt, kommt ihre Harte durch den 
geringen Wassergehalt zustande. Die Moglichkeit, daB bei so hoher Temperatur 
gebrannter Gips wieder Erstarrungsprodukte liefert, ist noch nicht einwandfrei 
erklart. Da die Abbindung des Estrichgipses lange Zeit dauert, so kann er 
in der Zahnheilkunde nicht benutzt werden. Der fiir zahnarztliche Zwecke 
gebrauchte Gips wird bei etwa 130-150° gebrannt. 

Loslichkeit. Der Zahnarzt benutzt den Gips in der Art, daB er das Gips
pulver (Halbhydrat) zu Brei anriihrt. Mit diesem gieBt er Hohliormen aus, 
um sich Modelle zu schaffen, an denen er arbeiten kann, oder die ihm ermog
lichen, diagnostische und therapeutische Bestimmungen zu treifen, oder er 
benutzt den Gips beim "Abdrucknehmen", urn solche Negative zu gewinnen, 
mit deren Hilie er seine Arbeits- und Sammlungsmodelle herstellen kann. Bei 
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diesen MaBnahmen sind die Loslichkeit des Gipspulvers und die Erstarrung 
des hergestellten Gipsbreies bestimmende Faktoren. Die Loslichkeit des Gipses 
ist von der Temperatur abhangig, bei der er gebrannt ist, also von der Menge 
des Wassers, das er enthalt. Ferner beeinflussen noch andere Faktoren seine 
L6slichkeit, z. B. die Temperatur des Losungswassers. Nach Schoenbeck 
erreicht die Loslichkeit bei im iibrigen gleicher Versuchsanordnung ihr Maxi
mum bei einer Wassertemperatur von 35°. Nach Hofmann Wsen sich in 
1000 g Wasser bei verschiedener Temperatur folgende Mol Gips (Mol = Mole
kulargewicht des Gipses in Gramm angegeben). 

Bei einer Temperatur von 0° 0,0143 
18° 0,0155 
24° 0,0159 
38° 0,0163 
53° 0,0160 
720 0,0153 
99° 0,0133 

In Alkohol ist Gips unlOslich. Der Zusatz von Salz- oder Salpetersaure zum 
Losungswasser erhOhen die Loslichkeit, auch Kochsalz beeinfluBt sie. Nach 
Hulett wird bei Zusatz bis zu 6% Kochsalz eine Erhohung der Loslichkeit 
erreicht. Ein groBerer Zusatz von Kochsalz dagegen setzt die LOslichkeit 
wieder herab. Dieser Vorgang wird ganz verschieden von den einzelnen Autoren 
erklart, z. B. durch Bildung von komplexen Ionen oder durch die Beeinflussung 
des Dissoziationsvermogens der lonen des Gipses infolge der Anwesenheit von 
Kochsalzionen. 

Abbindung. Weit wichtiger aber als die Loslichkeit ist fiir den Zahn
arzt der Erstarrungsvorgang oder die Abbindung des Gipsbreies. Der Zahn
arzt verlangt, daB der Gipsbrei in ungefahr 2-10 Minuten erstarre, und daB 
er beim Erstarren die Form, die er abbilden solI, ganz genau wiedergibt. Die 
Abbindungzeit ist abhangig von der Anriihrzeit, und zwar erzeugt ein langeres 
Riihren eine schnellere Abbindung. Man beeinflusse jedoch in der Praxis die 
Abbindungsdauer nicht durch langes Riihren, da es schadliche Nebenerschei
nungen erzeugt. Es bedingt wahrend des Erhartens eine groBere Erhohung 
der Temperatur und eine groBere Ausdehnung des Gipses als fiir den Zahnarzt 
praktisch ist. Nach Griinberg, und ahnliche Resultate ergaben auch Ver
suche von Parreidt, Spence und Bennstein, tritt die Abbindung des Gipses 
unter sonst gleicher Versuchsanordnung um 1/3 schneller ein, wenn man statt 
10 Sekunden 60 Sekunden lang riihrt. Aber bei dieser Verlangerung der Anriihr
zeit verdoppelt sich auch die AusdehnungsgroBe beim Erstarren. Diese Aus
dehnungsgroBen sind zwar gering, aber nicht ohne praktische Bedeutung. 

AuBer der Anriihrzeit beeinflussen Beimengungen einiger Chemikalien die 
Dauer des Erstarrungsprozesses. 1m zahnarztlichen Laboratorium ist man es 
gewohnt, Kochsalz in den Gipsbrei zu tun, damit er schnell abbindet. Nach 
Schoenbeck geht die Abbindung am schnellsten vor sich, wenn 2,5% Koch
salz dem Gips beigemengt sind, wahrend kleinere oder groBere Kochsalzmengen 
die Dauer der Abbindung weniger verkiirzen. Je mehr Kochsalz man dem 
Gips beifiigt, desto groBer ist aber die Temperatursteigerung, die der Ab
bindungsvorgang auslOst. 

Eine noch groBere Wirkullg als das Kochsalz hat nach Port, Rohland 
und Parreidt das Kaliumsulfat K 2S04• Bei einer Beimengung von ungefahr 
2% Kaliumsulfat erstarrt nach Port der Gipsbrei in einer Zeit, die fiir zahn
arztliche Zwecke geeignet ist, dagegen bei einer Beimengung von 6% Kalium
sulfat fast augenblicklich. AuBerdem behauptet Lohmann, der Gips habe 
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bei Zusatz von Kaliumsulfat Volumbestandigkeit. Wie wichtig diese aber ist, 
beweisen die Untersuchungen Gysis. Wurden wir durch Kaliumsulfatzusatz 
eine Volumbestandigkeit wirklich erzielen konnen, so hatten wir dadurch die 
Moglichkeit, die Veranderung zu vermeiden, die Gipsabdrucke beim Erstarren 
erleiden konnen. Gips ist bei weitem nicht so unveranderlich, wie mf1.n gewohn
lich annimmt, z. B. weist Gysi auf GroBenveranderung der Gipsmodelle selbst 
noch beim Vulkanisieren hin. Boraxhartung soll die Ausdehnung der Gips
modelle beim Vulkanisieren und den dadurch bedingten schlechten Sitz der 
Prothesen verhuten. 

AuBer dem Kochsalz und dem Kaliumsulfat verkiirzen noch Kalium
bichromat K 2Cr20 7 und Alaun KAl(S04)2 + 12 H20 die Abbindungsdauer. Die 
Wirkung aller genannten Salze ist noch nicht einwandfrei erklart, die einzelnen 
Autoren geben verschiedene Grunde an. Man fuhrt ahnliche Grunde an, wie 
sie schon fur die Beein£lussung der Loslichkeit des Gipses durch Kochsalz 
genannt worden sind, oder begrundet die geschilderten Tatsachen mit dem 
Auftreten kolloidaler Zustande (Cavazzi) und der Einwirkung von Metallionen 
auf die Kolloide (Traube) wahrend des Abbindungsprozesses. 

Es gibt aber auch Stoffe, deren Zusatz zum Gipsbrei eine Verlangerung 
der Abbindungszeit verursacht, z. B. Borax Na2B40 7 + 10 H20, Leim16sung, 
4-80/ 0 Altheawurzelpulver. Genauere Forschungsergebnisse fehlen hieruber 
noch. Es kommt ja die Anwendung solcher Mittel fur den Zahnarzt nur in 
Frage, wenn er irgendeiner fertig gekauften Gipsmischung eine langere Er
hartungszeit geben will, als der Hersteller es beabsichtigt hat. Uber die An
wendung des Altheawurzelpulvers berichtet Hoffendahl, daB sie nach 
langsamer Abbindung ein sehr hartes Produkt liefere. 

Hartung von Gipsmodellen. 1m zahnarztlichen Laboratorium und auch 
da, wo es sich um die Gewinnung von Sammlungsmodellen handelt, mussen 
wir versuchen, moglichst harte und haltbare Modelle zu bekommen. Man hat 
daher nach Methoden gesucht, mit denen man fertige Gipsmodelle harten kann, 
bisher jedoch ohne befriedigenden Erfolg. Besonders harte Modelle kann man 
nur durch Beimengungen zum Gipsbrei erhalten, z. B. Leim, Dextrin. Mischt 
man Alaun zum Gipsbrei und brennt den erhaltenen erstarrten Gips erneut 
im Estrichofen, so erhalt man die im Handel als Marmorzement bekannte 
Gipsart. AuBer der Beimischung von Alaun zum Gipspulver soll nach Bach 
ein Zusatz von saurer Milch und Molken zum Gipsbrei einen sehr harten Gips 
erzeugen, der aber erst nach 24 Stunden vollstandig abbindet. 

Um Gipsmodelle nachtraglich zu harten, kann man verschiedene Mittel 
anwenden: 

1. J.V1:an trocknet das Gipsmodell uber offener Flamme, bis kein Wasser
dampf mehr entweicht und setzt dann das Modell in geschmolzenes Stearin, 
welches in das Modell hineindringt. 

2. Mit einer Losung von etwa 20 g Sandarak in 100 g Alkohol wird das 
Modell bestrichen, nachdem es gut getrocknet ist. Die Sandarak16sung dringt 
in die oberflachlichen Gipsschichten und hartet so das Modell. Sandarak ist 
das Harz des Sandarakbaumes, eines in Nordafrika vorkommenden Baumes 
aus der Gattung der Nadelholzer (Callitris quodrivalcis cupressineae). 

3. Legt man Gipsmodelle in Soda16sung, so sollen sie dadurch gehartet 
werden, daB sich die Gipsschichten an der Oberflache unter Einwirkung der 
Soda in kohlensauren Kalk verwandeln, welcher harter ist als Gips. 

CaS04 + Na2C03 = Na2S04 + CaC03• 
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4. Durch Bestreichen mit stearinsaurem Kalium soll ebenfalls eine Hartung 
des Gipsmodelles zu erzielen sein. 

Man benutzt dazu z. B. eine Losung von 2 Teilen Atzkali in 36 Teilen 
heiBem Wasser. Dieser Losung sind 9 Teile Stearinsaure zuzusetzen. Nachdem 
die Stearinsaure geschmolzen ist, wird kraftig umgeriihrt und dem so erhaltenen 
dicken, klaren Schleim eine gleiche Gewichtsmenge 90% Alkohol hinzugesetzt. 
Mit dieser wasserhellen, diinnen Fliissigkeit wird das zu hartende, vor
gewarmte Modell mehrmals iiberpinselt; diese Hartungsmethode wird im 
Kunstgewerbe benutzt. . 

5. Durch Bepinseln mit BarytlOsung hartet man das Modell in der Art, 
daB man es auf etwa 75° erwarmt und dann heiBe BarytlOsung auftragt. Die 
BarytlOsung besteht aus einem Teil Baryt und 20 Teilen kalkarmen Wassers 
(Regenwasser). Das Modell muB mehrmals mit der Losung bestrichen werden. 

A ufbewahrung. Urn den Gips fiir die genannten Zwecke stets gebrauchs
fertig zur Hand zu haben, hat der Zahnarzt Sorgfalt auf die Aufbewahrung des 
Gipspulvers zu verwenden. Es solI in trockenem Raum in gut schlieBenden 
GefaBen aufbewahrt werden. 

Zur Herstellung von Gipsabdriicken benutzt man gefarbtes Gipspulver. 
Die Farbung kann wahrend des Anriihrens geschehen, z. B. durch Zusatz von 
Pariser Rot oder Tinten, sie kann aber auch schon vorher durch Beimischung 
von Farben zum Gipspulver erfolgen, z. B. ist das als "K iihnscher Abdruck
gips" gekaufte Gipspulver so gefarbt. Die Farbung des Abdruckgipses erfolgt 
deshalb, damit das gewonnene Negativ spajier im Laboratorium gut yom Positiv, 
dem Arbeitsmodell, bei der Trennung zu unterscheiden ist. Zu diesem Zwecke 
verwendet man auBer der Farbe auch Geruchsmittel, die aber nicht so sicher 
fiihren wie die Farbe. 

Beeinflussung der Briichigkeit. Urn die E;ptfernung des (negativen) 
Gipsabdrucks yom (positiven) Gipsmodell und auch schon die Herausnahme 
des Abdrucks aus der Mundhohle leicht vornehmen zu konnen, muB der Abdruck
gips gut brechen. Man entfernt ja das Gipsnegati~ yom Gipspositiv dadurch, 
daB man es von ihm in Stiicken herunterbricht. Damit der Gips gut bricht, 
hat man ihm Schlammkreide, Bimsstein, Infusorienerde, Kieselsaureverbindungen 
hinzugefiigt. Beimengungen von Holzmehl haben auch ein giinstiges Ergebnis 
in bezug auf die Briichigkeit gezeigt. Die Wirkung dieser Beimischungen 
beruht wohl darauf, daB die Kohasion des Gipses gestort wird. 

Da das Zusammensetzen des aus der Mundhohle herausgebrochenen Gips
negativs mehr oder weniger groBe Schwierigkeiten bereiten kann, so hat man 
vorgeschlagen, dem Gipspulver Wattefasern beizumengen (Bean). Das Zer
brechen des Abdrucks wird aber dadurch nicht behindert, das Zusammen
setzen durch die Wattefasern dagegen stark erschwert, ganz abgesehen davon, 
daB der Abdruck leicht ungenau wird. 

Nielsin 1. Ein unter dem Namen "Nielsin" gehandeltes Produkt ver
sucht, diese Schwierigkeiten zu vermeiden. Es handelt sich um ein Gemisch 
von Gips, Starke und Dextrin. Hat man aus diesem Gemisch einen Abdruck 
wie jeden anderen Gipsabdruck hergsetellt und das Negativ mit Gips aus
gegossen, so solI man das Nielsinnegativ einfach dadurch entfernen konnen, 
daB man es in warmes Wasser setzt. Durch die Quellung der Dextrin- und 
Starkebeimengungen solI sich das Nielsinnegativ gut yom Gipsposit,iv ablosen. 
Es ist dies sicher ein Vorzug dieses Abdruckgemisches, nur weiB man vorlaufig 
nicht, ob durch diese Beimischung von Dextrin und Starke der Gipsbrei in 

1 Ein iihnliches Mittel ist jetzt unter den Namen "Liisab" in den Handel gebracht 
worden. Die Hiichster Farbwerke bereiten ebenfalls ein derartiges Abdruckmaterial vor. 
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seinem iibrigen Verhalten verandert ist. Zu dieser Annahme scheint aber bis 
jetzt kein Grund vorzuliegen. 

Teichmann gab 1909 eine Abdruckmasse an, die von Kiille so zusammen
gesetzt ist, daB . sie sich unmittelbar mit Zink zwecks Herstellung von Zink
stanzen ausgieBen laBt. Will man eine Zink-Metallstanze unmittelbar durch 
AusgieBen des Abdrucks mit Metall erhalten, so empfiehlt White ein Abdruck
mittel, das aus zwei Teilen Gips und einem Teil feinem Sand oder Marmor
staub, Talkum oder Quarzpulver. besteht. 

Separations mittel. Um die Trennung des Gipsnegativs yom Positiv 
moglichst be quem vornehmen zu konnen, muB man das Negativ (den Abdruck 
also) sorgfaltig mit einer Separationsschicht iiberziehen, ehe man ihn mit Gips 
ausgieBt. Solche Separationsmittel sind Ole, Wasserglas, SeifenlOsungen, z. B. 

Seifenspiritus (es geniigt auch wassrige, starke 
SeifenlOsung), SchellacklOsungen. Man be
streicht hiermit den Abdruck moglichst diinn. 
Dadurch beseitigt man die zum Teil mikro
skopisch feinen Unebenheiten auf der Ober
flache des Abdrucks und macht es so un
moglich, daB sich der zur Herstellung des 
Modells verwendete Gips auf dem Abdruck 
verankern kann. 

Hier muB noch zweier Separationsmittel 
gedacht werden, die bei der Anwendung der 
allerdings schon veralteten Anwendung der 
Zink-Blei-Stanzen Verwendung finden. Um 
die Gipsmodelle leicht aus dem Formsand ent
fernen zu konnen, werden sie entweder mit 
Lycopodium oder nach Parreidt auen mit 
Seifensteinpulver iiberpudert. 

Lycopodium ist der Same von Lyco
podium claratum, dem gemeinen Barlapp. 
Abb. 103 moge ihn zeigen. Die Gestalt der 
Lykopodien ist moosartig. "Die Sporophylle 
sind bei vielen Arten am SproBgipfel zu 

Abb. 103. (Nach Giesenhagen.) ahrenformigen Fruchtstauden vereinigt. Jedes 
derselben tragt auf seiner Basis ein einziges 

nierenformiges Sporangium, welches sich bei der Reife durch einen QuerriB 
offnet . .. Die tetraedrischen Sporen werden eingesammelt und sind unter 
dem Namen Barlappsamen - Lycopodium - offizinell" 1. 

Atzkali, Seifenstein, Atznatron. Das von Parreidt zur Separation 
von Gip~modell und Formsand angegebene Seifensteinpulver ist chemisch 
Atznl).trqn bzw. Atzkali. Beide Mittel h'aben ahnliche Eigenschaften und werden 
ausgiebig in der Seifenfabrikation benutzt. 

Die hauptsachlichste Gewinnungsart ist heute die Elektrolyse von kon
zentrierter Kochsalzlosung: 

NaOl = Na + 01. 
Na + H 20 = NaOH + H. 

Da jedoch das entstehende Atznatron sofort in neue chemische Prozesse eintritt, 
so bereitet das Verlahren Schwierigkeiten. In groBem MaBstab wird das Atz
natron he ute nach dem Griesheimer Verlahren gewonnen, das nach seinem 

1 Giesenhagen (s. Literaturverzeichnis). 
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Charakteristicum auch "Diaphrag-Verfahren" genannt wird. Atznatron und 
Atzkali sind Atzmittel und sehr hygroskopisch. Schon deshalb ist wohl sicher 
die Verwendung des Lycopodium mehr als die des Seifensteinpulvers als 
Separationsmittel anzuraten. 

2. Plastische Abdruckmassen. 

Zum Abdrucknehmcn verwendet man auBer dem Gips die plastischen Ab
druckmassen. Die alteste von ihnen ist das Wachs. Wir benutzen es heute 
nur noch hie und da, um das Lageverhaltnis von einander gegenuberstehenden 
Zahnen festzuhalten. Zum Abdruck groBerer Teile der Zahnreihen oder gar 
ganzer Zahnreihen benutzt man, wenn nicht Gips genommen werden solI, die 
sog. Stentsmassen. Es sind die verschiedensten solcher Abdruckmassen im 
Handel, Z. B. Kerr-, Globe-, Trilby-, Helios-, Talatta-, Zenit-, Harvard-, Biber-, 
Jakobsen-, usw. Abdruckmasse. So exakte Negative aber wie mit Gips, erhalt 
man mit keiner der plastischen Abdruckmassen, weil sie aus der Mundhohle 
entfernt werden mussen, ehe sie ganz erstarrt sind. Dadurch gehen die 
sich jenseits der Kauflachen verjungenden Teile des Gebisses im Abdruck 
verloren. Wenn man diesen Mangel bei einiger Geschicklichkeit auch dadurch 
ausgleichen kann, daB man mit Instrumentenstielen die in der Abdruckmasse 
aufgeworfenen Zahnhalsrander leise in eine angenahert richtige Lage bringt, 
so laBt doch die Kontraktion oder Expansion, die jede Abdruckmasse nach 
der Entfernung aus der Mundhohle noch durchmacht, mehr oder weniger 
ungenaue Negative zustande kommen. Wenn man ein solches Negativ, nach
dem es mit Gips ausgegossen ist, in heiBes Wasser steUt, so wird die Abdruck
masse weich, so daB man sie leicht yom Positiv abheben kann. 

Die Abdruckmassen bestehen aus Harzen (Kopale, Kolophonium), die in 
gepulverter Form mit Stearinsaure, Wachs, Ceresin, Terpentin, Paraffin zu
sammengeschmolzen werden. Auch Guttapercha befindet sich als Beimischung 
in plastischen Abdruckmassen. Zu dem Gemisch wird ein Fullkorper (meistens 
Talkum, Bolus, Kreide), der der Masse die durch die Harze bedingte Klebrigkeit 
nimmt, hinzugetan, bis die gesuchte Konsistenz erreicht ist. In den Abdruck
massen sind auBer den genannten Stoffen auch haufig Carnauba-Wachs und 
Japanwachs nachzuweisen. Auch Ozokerit oder Erdwachs findet Verwendung. 
Die Rezepte der Massen werden von den Fabrikanten geheim gehalten. 

Kolophonium bildet sich als Riickstand bei der Destillation des Terpentins. 
Es besitzt sehr hohe Klebkraft. Es ist weit bekannt durch seine Benutzung 
beim Geigenspiel. Chemisch gehort es in die Gruppe der Harze. Es besteht 
hauptsachlich aus Abietinsaure C2oH3002' Schmelzpunkt bei 137°. 

Stearinsaure kommt in den Talgarten vor und wird aus Hammeltalg 
hergestellt. Unsere gewohnlichen Stearinkerzen bestchen hauptsachlich aus 
einem Gemisch von Stearin- und Palmitinsaure, dem etwas Paraffin zugesetzt 
wird. Wird Gips mit flussiger Stearinsaure getrankt, so bildet sich die sog. 
Elfenbeinmasse. Chemisch gehort die Stearinsaure zu den hoheren Fettsauren. 
Sie hat die Forme! ClsH3602' 

Paraffin, ein Gemisch von Kohlenwasserstoffen, wird bei der Destillation 
der Braunkohlenole und des rohen Petroleums gewonnen. 

Ozokerit oder Erdwachs ist ein naturliches Produkt von gruner, brauner 
oder roter Farbe. Es kommt in Galizicn in groBen Mengen vor. Nachdem es 
gebleicht ist, bringt man es in den Handel unter dem Namen "Ceresin". 

Ceresin wird oft als Ersatz fur Bienenwachs verwendet. 
Talkum ist Magnesiumsilicat. 
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Bienenwachs, schon bei den A.gyptern, Griechen und Romern bekannt 
und verwendet, diente im Ausgang des Mittelalters viel zur Kerzenherstellung. 
Es ist ein Absonderungsprodukt der Honigbiene, Apis mellifica. Nach dem 
Ausschleudern des Honigs aus den Waben wird das Wachs der Waben von 
seinen Beimengungen (z. B. Honigresten, Pollenkornern) befreit durch Auskochen 
mit Wasser, durch Schmelzen und Filtrieren. Als gelbes Wachs kommt es in 
ungebleichtem Zustand in den Handel, gebleicht als weiBes. Das Bleichen 
geschieht durch Sonnenlicht, Wasserstoffsuperoxyd oder Chlorkalk. Dieser 
verlangt nach seiner Anwendung ein recht kraftiges Auswaschen, da das Wachs 
sonst briichig und sprode wird. 

Die fiir den Zahnarzt wichtigste Eigenschaft des Wachses besteht in seiner 
Knetbarkeit schon bei Handwarme und seinem niedrigen Schmelzpunkt. Es 
wird infolge dieser beiden Eigenschaften zum Modellieren verwandt. Der 
Schmelzpunkt des gelben Wachses liegt zwischen 63,50 und 64,5 0• Das gebleichte 
Wachs soll etwas hoher schmelzen. Das spez. Gewicht des gelben Wachses 
wird mit 0,960-0,970 angegeben. Das gebleichte Bienenwachs hat schwach 
ranzigen, das gelbe erfrischenden Honiggeruch. Es ist in heiBem Alkohol, 
Benzol, atherischen Olen, Chloroform loslich. Seiner chemischen Zusammen
setzung nach ist das Bienenwachs ein Gemenge von Cerotinsaure C26H5202 und 
Palmitinsauremelissylesther C15H31C02CaoH61' 

Falschungen des Bienenwachses kommen wegen seines hohen Preises haufig 
vor. Man kann sie z. B. mit dem Pyknometer durch Bestimmung des spezi
fischen Gewichtes nachweisen. Das D.A.B. gibt folgende Art der Nachpriifung 
an: 2 Teile Weingeist werden mit 7 Teilen Wasser gemischt. Nachdem alle 
Luftblaschen aus der Fliissigkeit verschwunden sind, werden Wachskiigelchen 
hineingebracht. Die Kiigelchen miissen schweben oder zum Schweben gelangen, 
da die Fliissigkeit das spezifische Gewicht des reinen Bienenwachses besitzt. 
Sollte sich ergeben, daB die Fliissigkeit ein anderes spezifisches Gewicht besitzt, 
so kann sie durch Hinzufiigen von Wasser auf 0,96-0,97 gebracht werden. 
Die Wachskiigelchen werden nach dem D.A.B. in der Weise hergestellt, daB 
man das Wachs bei moglichst niedriger Temperatur schmilzt und mit Hil£e 
eines Glasstabes in ein Becherglas mit Weingeist dicht iiber dessen Ober£lache 
eintropfen laBt. Bevor die so erhaltenen allseitig abgerundeten Wachsstiickchen 
zur Bestimmung des spezifischen Gewichtes benutzt werden, miissen sie 24 
Stunden an der Luft gelegen haben. Fiir den Zahnarzt kommen allerdings 
solche Bestimmungen selten in Frage, weil er he ute kaum reines Bienenwachs 
verwendet. Wir benutzen Wachs gewohnlich in Form von rosafarbenem 
Modellierwachs. Dies Modellierwachs besteht aus Bienenwachs, dem man 
Terpentin, Karnaubawachs, Paraffin, Fett, Talkum, Bolus, SesamOl, Zinnober, 
Cochenille beigemengt hat. 

Wachsgemische. Haper gibt folgende Vorschriften zur Herstellung von 
Modellwachs an: 
Gelbes Wachs . . 
Larchenterpentin . 
Schweineschmalz . 

WeiJ3es Wachs . . . . 
Gereinigtes Terpentin . 
Sesamiil ...... . 

Bolus . . . . . . . . . 

1000 
130 
65 

725 Zinnober ........ . 
(kontrahiert stark) (kontrahiert stark und schmiert) 

Ein Gemisch von: 
WeiBem Wachs. 20 
Terpentin . . . 4 
Sesam61 . . . . 1 
Zinnober. . . . 2 

20 
6 
2 
2 

ergibt em Modellwachs, das harter und widerstandsfahiger als die anderen 
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Wachsarten sein solI (kontrahiert stark). Ein sehr widerstandsfiihiges Modell
wachs erhiilt man auch durch folgendes Gemisch: 

Karnaubawachs. . . . . . . . . . 25 
Bienenwachs . . . . . . . . . . . 75 

Nach Parreidt ist ein gutes Modellwachs auch nach folgendem Rezept 
zu gewinnen: 

Gelbes Wachs . . . . . . . 2 
Burgunderharz . . . . . . . . 1 

(kontrahiert stark). 
Zur Herstellung der Form fur GuBfullungen wird ein Modellwachs von 

folgender Zusammensetzung genannt: 
Gelbes Wachs . . . . . . .. 1 Tcil 
Paraffin . . . . . . . . . " 1" 

Nach meinen Versuchen kontrahiert auch dieses Gemisch stark. 
Die leider immer hiiufiger vorkommende Unzuliinglichkeit der vorhandenen 

Modellwachsarten hat mich veranlaBt, die bekannteren oben angegebenen 
Wachsrezepte auf ihre Brauchbarkeit nachzuprufen. Bei dieser Nachprufung 
habe ich besonderen Wert auf das Auffinden einer Wachsart gelegt, die keine 
Kontraktion wiihrend des Erstarrens erleidet. Gerade die "Tropf-Methode" 
(s. Plattenprothese S. 385) bei der Herstellung von Kautschukprothesen hat die 
Forderung nach einem nicht schrumpfenden Modellwachs besonders wichtig 
gemacht. Keines der verbreiteten Rezepte hat der Nachpriifung standgehalten. 
Das giinstigste Resultat ergab das von Haper genannte Rezept: 

W eWes Wachs . . . . .. . 20 
Gereinigtes Terpentin . . . . .. 6 
Sesam6l . . . . . . .. 2 
Zinnober. . . . . . . . . . .. 2, 

jedoch kontrahiert auch dieses Wachs noch stark. 
Die Zusammensetzung eines wenig kontrahierenden Modellwachses ist nach 

meinen Versuchen folgende: 
W ei13es Wachs . . . 20 g 
Gcreinigtes Terpentin 2 g 
Sesam6l . . . . . . 1 g 
Zinnober. . . . . . 1 g 

In diesem Zusammenhange mochte ich mit besonderem Nachdruck auf die 
sehr interessanten Veroffentlichungen Solbrigs 1 iiber Volumveriinderungen 
der von uns benutzten Modellwachse hinweisen. 

Kle bwachs. Das im Laboratorium verwendete Klebewachs erhiilt seine 
Klebefiihigkeit durch Beimengungen von Kolophonium, Mastix oder Dammar
harz, Paraffin zum Bienenwachs. Eine Mischung von 4 Teilen Bienenwachs 
und 1 Teil Kolophonium liefert ein brauchbares Klebewachs. 

Preiswerk gibt folgende Zusammensetzung von Klebewachs an: 
Dammarharz . . . . . . . . . . 7 
W ei13es Wachs . . . . . . . . . 4. 

Einige andere Zusammenstellungen erwiihnt Bach: 
Gebleichtes Bienenwachs 24 g 
Pulv. reines Kolophonium 24 g 
GelbeR BienenwachR . 48 g 
Reines Harz . . . . . . 84 g 
Dammargummi . . . . . 12 g 
Gcbleichtes Bienenwachs 27 g 
Reines Fichtenharz 42 g 
Dammarharz . . . 3 g. 

1 Sol brig, Vjschr. Zahnheilk. 1922, H. 1. 
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Desinfektion der Abdruckmassen. Bei der Verwendung des plastischen 
Abdruckmaterials bereitet die Desinfektion der benutzten Abdruckmasse eine 
groBe Schwierigkeit. Will man die Masse nicht kochen, wie Zielinski es 
vorschlagt, so muB man den Abdruck vor dem AusgieBen sterilisieren. Man legt 
ihn zu diesem Zweck in SublimatlOsung 2 : 1000, und versucht durch leises 
Klopfen die Losung in moglichst aIle Nischen und Kanten zu bringen. Aller
dings lassen die Fettbestandteile der Abdruckmasse das Sublimat nicht recht 
zur Wirkung kommen. Vielleicht gelingt das einer wasserigen Thymollosung 
1 : 1100 besser. Genaue Versuche sind dariiber noch nicht gemacht. Es gibt 
neuerdings einige Abdruckmassen, die sich recht gut durch Erhitzen auf 130° 
ohne Wasseranwendung sterilisieren lassen. Die in solcher Temperatur steri
lisierten Massen werden nach dem Sterilisieren wieder in ihre alte Form zuriick
gegossen. 

3. Guttapercha. 
Die Kohlenwasserstoffe der Guttapercha sind die gleichen wie die des 

Kautschuks, also C10H16' Wie der Kautschuk, so ist auch die Guttapercha ein 
pflanzliches Erzeugnis aus der Familie der Sapotaceen. 

Sie wird aus dem Saft der Pelagium- und Isonandraarten gewonnen. Die 
Isonandra gutta ist ein Baum, der etwa 20 m Hohe und 2 m Durchmesser er
reicht. Er findet sich hauptsachlich auf Borneo, Sumatra, Java, in Ostindien. 

Urspriinglich benutzten die Eingeborenen die Guttapercha zur Herstellung 
von Wa£fengriffen und Instrumenten, bis die Europaer den Wert der Gutta
percha erkannten. Es wurde zuerst Raubbau mit der Isonandra gutta getrieben, 
bis man dazu iiberging, den Saft des Baumes aus Schnitten, die man in seine 
Rinde legte, aufzufangen. Der nach kurzer Zeit geronnene Saft wird kraftig 
durchgeknetet, urn die ibm vergesellschafteten Fliissigkeiten zu beseitigen. 

Immer noch durch Sand und Holzstiicke verunreinigt, kommt die Gutta
percha in Stiicken von etwa 3-4 kg in den Handel. Die Reinigung dieser 
Guttapercha geschieht durch Zerschneiden der Masse in Spane, Erweichen 
in Dampf und Kneten. In einem W 01£, der aus 2 gegeneinander kreisenden 
Trommeln besteht, deren Oberflachen mit Zahnen besetzt sind, wird die Masse 
vollstandig zerrissen. Dann wird sie in Dampf erweicht und solange geknetet, 
bis sie vollkommen homogen ist. 

Eigenschaften. Die Guttapercha ist von grauer bis weiBer Farbe und 
hat das spezifische Gewicht 0,97. Je reiner die Masse ist, desto niedriger ist 
ihr spezifisches Gewicht. Die Guttapercha hat wegen ihrer schlechten Leit
fahigkeit fiir Elektrizitat eine weitgehende Verwendung in der Elektrotechnik 
gefunden. Bei gewohnlicher Temperatur ist die Guttapercha hart, die Bieg
samkeit ist schlecht. Erst bei langsamer Erwarmung auf 20-30° C tritt eine 
groBere Biegsamkeit ein. Bei 48° wird Guttapercha weich und knetbar. Bei 
einer Temperatur von 1l0-1200 schmilzt sie zu einer diinnen Fliissigkeit. Ober
halb 150° destilliert Guttapercha und liefert dieselben Destillationsprodukte 
wie der Kautschuk. Alkalien und verdiinnte Sauren greifen Guttapercha nicht 
an, wohl aber konzentrierte Schwefel- und Salpetersaure. In Chloroform, Ather, 
Schwe£elkohlenstof£ und Terpentin lOst sich Guttapercha. An der Lu£t erleidet 
die Guttapercha Oxydationsvorgange, wodurch sie briichig wird. Durch solche 
Vorgange wird das spezifische Gewicht der Guttapercha erhoht. Damit die 
Guttapcrcha nicht oxydiert, bewahrt man sie unter abgekochtem Wasser auf. 
Die Guttapercha hat im Gegensatz zum Kautschuk eine faserige Struktur. 
In der Richtung der Fasern laBt sich die Guttapercha gut dehnen, aher nicht 
in der Querrichtung dazu. Eine Vulkanisation der Guttapercha ist ebenso 
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wie die des Kautschuks moglich, wobei ebenfalls wie beim Kautschuk eine 
Addition von Schwefel an das Guttaperchamolekul stattfindet. 

Die Anwendung der Guttapercha in der zahnarztlichen Prothetik ist nicht 
mehr so haufig wie fruher. Als Abdruckmittel benutzt man die durch Farbstoffe 
gefarbte schwarze Guttapercha nur noch bei der Herstellung von Obturatoren. 
Sie gelangt. ferner zur Anwendung bei Narbendehnung und bei Behandlung 
von Subluxationen des Unterkiefers. Da sich die Guttapercha stark zusammen
zieht, so benutzt mansie nicht wie die gewohnlichen Abdruckmittel. Aus 
diesem Grunde und auch wegen des Klebens sind den Abdruckmassen, die 
Guttapercha enthalten, nur geringe Mengen davon zugesetzt. Mit Zinkoxyd, 
Schlammkreide, Feldspat, Quarz, Karbolsaure, Thymol u. a. vermischt, wird 
Guttapercha in der konservierenden Zahnheilkunde als Material fur provisorische 
Fullungen benutzt. 

B. Materialien der Kantschnkverarbeitnng. 
1. Kautschuk. 
a) Allgemeines. 

Geschichtliches. Die Eingeborenen der Lander, in denen die Euphorbia
ceen, Artocapeen und Apocynaceen, ganz besonders die Gattung der Hevea 
brasiliensis zu finden sind, haben schon seit vielen Jahrhunderten den Kautschuk 
gekannt. 1536 findet sich der Kautschuk zum ersten Mal bei Gonzalo Fernandez 
d'Oriedo Valdos in "Histoire general des lndes" (Madrid 1536, Bd. V, Kap. III, 
S. 165) erwahnt, wo uber das Batosspiel der lnder berichtet wird. De Herrera, 
der 1601 ein Eingeborenenspiel mit Kautschukballen erwahnt, sagt in der 
Schilderung der Eroberung Mexikos, daB es Baume gabe, die, wenn sie an
gebohrt wiirden, eine Milch ausflieBen lassen, aus der Kautschuk gewonnen 
werden kann. lnan de Torquemada gibt schon 1615 in seiner Schrift "De 
la monarquia indiana" den Ulaquahuil oder Ulebaum als den Baum an, aus dem 
die Eingeborenen den Stoff fur ihre Balle gewannen. Es sind das die vulgaren 
Namen fur Castilloa elastica in Mexiko. 1736 erhielt die Akademie in Paris 
von Ch. M. de la Condamine, der sich auf einer Expedition zur Messung 
eines Meridians in der .Aquatorgegend befand, aus Quito in Sudamerika eine 
schwarzliche, klebrige Masse zugeschickt, die in ihrem Ursprungsland den 
Namen caoutschouc trug. Erst etwa 20 Jahre spater wurde eine Abhandlung 
Condamines veroffentlicht, in der die von ihm und dem Ingenieur Fresneau 
in Guayana gemachten Beobachtungen uber den Kautschuk und seine Ver
wendung bei den Eingeborenen mitgeteilt wurden. Der von Fresncau als 
Kautschuk liefernde Pflanze bezeichnete Baum wurde 1762 von Fuset Aublet 
als Hevea guayanensis beschrieben. Rox burgh fand 1810 in Ostindien einen 
Kautschukbaum, Ficus elastica, den die Eingeborenen schon lange zu kennen 
schienen. Immer mehr kautschukliefernde Pflanzen wurden entdeckt. Heute 
sind uns als Hauptarten der Kautschuk liefernden Pflanzen bekannt: 1. Euphor
biaceen, 2. Moraceen,3. Loranthaceen, 4. Apocynaceen, 5. Ascepidiaceen, 
6. Campanulaceen, 7. Kompositen. 

Der botanische Garten zu Kew gab zum erstenmal Anregung zur Kautschuk
kultur. Allerdings lieBen die ersten von hier aus unternommencn Venmche 
klaglichc Ergebnisse zustande kommen. 1876 wurden 70000 Samen der Hevea 
brasiliensis im Garten von Kew ausgesotzt. Sie waren von H. A. Wickham 
am Amazonenstrom gesammelt worden. 33/ 4% davon keimten. Die Keim
linge wurden nach Ceylon transportiert. 1m Jahre 1882 wurden die ersten 
42 Baume davon angezapft. Die etbeutete Latex belief sich auf 12 englische 
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Pfund, ein Ertrag, der mit den entstandenen Kosten gar nicht zu vergleichen 
war. Aber obgleich es lange nicht gelingen wollte, zu besseren Resultaten zu 
kommen, ist besonders von Deutschland und England unentwegt an der Kulti
vierung der kautschukljefernden Baume gearbeitet worden. Das Ergebnis 
des Weltkrieges mit dem Verlust der deutschen Kolonien hat vorlaufig fur 
Deutschland die Betatigung auf diesem Gebiete unterbrochen. Bis in aller
letzter Zeit vor dem Kriege ist gerade von Deutschen der Kampf urn die Er
kenntnis gunstiger Kulturmethoden auf das heftigste gefuhrt worden. Ich 
verweise auf einen Vortrag Markwalds 1. Er steUt die wichtigsten Kultur
methoden zusammen. Die Veranlassung fur eine so eingehende Beschaftigung 
der europaischen Zivilisation mit der Kautschukkultivierung ist in den auBer
ordentlichen Eigenschaften des Kautschuks, der Elastizitat und der hohen 
Widerstandskraft zu suchen. Schon diese Eigenschaften machten den Kautschuk 
fur die Zivilisation sehr wertvoll. AuBerordentlich aber steigerte sich der 
Kautschukverbrauch, nachdem Goodyear 1839 die Entdeckung der Vulkani
sation des Kautschuks verOffentlichte. Goodyear entdeckte auch die Her
steHung des Hartgummis (1853). Von Jahr zu Jahr stieg nun der Kautschuk
bedarf in der Welt. Kurz vor dem Kriege betrug die Kautschukproduktion 
der Welt nach Statistiken 100000 Tonnen jahrlich. 

GemaB der vielen Arten von kautschukliefernden Pflanzen kann man auch 
sehr viele Kautschuksorten unterscheiden. Man kennt gegenwartig etwa 
125 verschiedene Kautschukarten ... 

Das Hauptgewinnungsgebiet ist die Gegend des Amazonenstromes. Die 
kautschukliefernden Baume sind im Alter von 15 Jahren anzapfbar. In Amerika 
sind es hauptsachlich Euphorbiaceen, Heveaarten (Hevea brasiliensis). In Asien 
und Afrika liefern die dort gedeihenden Landolfia- und Ficusarten, die Apo
cyanceen und Artocapeen Kautschuk. 

Gewinnung der Latex. Auch der nutzbringendsten Gewinnungsart des 
Kautschuks sucht man auf wissenschaftlich experimenteller Basis naher zu 
kommen. Wie man bei uns besonders in den Kriegsjahren die harzliefernden 
Baume (Kiefern, Fichten) angezapft hat, urn ihr Harz auffangen zu konnen, 
so zapft man auch die Kautschukbaume an. Die Zapfmethoden sind sehr ver
schieden. Nach Robert GroB werden etwa 2 m lange schiefe, nach oben 
verlaufende, ziemlich tiefgehende Einschnitte gemacht, wovon jeder yom 
nachsten etwa 10-12 cm entfernt ist. Am Ende jedes Schnittes wird ein 
Becher angebracht zum Auffangen der Latex. Dr. F. Moock 2 berichtet uber 
eine andere Schnittfuhrung, den sog. Heringsgratenschnitt, der auch bei uns 
in den Forsten o£ter angewandt worden ist beim Anzapfen der harzliefernden 
Kiefern. 

Uber die Art der Gewinnung der Kautschukmilch berichtet O. Sperber 3: 
"Mit Beendigung der Regenzeit stellen sich die Zapfer ein und praparieren 
sich ihre von den Besitzern groBerer Kautschukwalder zugewiesenen Estradas, 
ein Terrain, auf dem etwa 100-150 Baume stehen, wovon gewohnlich jeder 
Zapfer zwei zur Bearbeitung erhalt. Mit einem Beilchen wird der einzelne 
Baum in erreichbarer Hohe so oft angeschlagen, wie er es nach der Meinung des 
Zapfers ertragen kann. Diese Arbeit wiederholt sich an den ersten drei Tagen, 
ohne daB die ausflieBende Milch gesammelt wird. Es ist also aus der Erfahrung 
heraus die Notwendigkeit des Reizschnittes bekannt. Nunmehr erst beginnt 
das eigentliche Zapfen. In handbreiten Abstanden schlagt der Zapfer taglich 
einen schraggefuhrten Schnitt in die einzelnen Pflanzen und schiebt unter die 

1 Gummiwelt 1912, 440. 
2 Gummiwelt 1913, 154. 
3 Gummiwelt 1912, 38. 
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Sehnittwunden ein kleines Bleehnapfehen, das leieht an der Baumborke hangen 
bleibt. Der geoffnete Milehkanal flieBt etwa 2 Stunden. Dann versiegt die 
QueUe. Auf dem Ruekwege sammelt der Zapfer den Latex aus den kleinen 
Bleehnapfen in einer mitgefiihrten Kanne". 

Zum Teil ist friiher Raubbau getrieben worden. Man fante Kautschuk
baume oder zerschlug Kautschuklianen in Stucke, um auf solche Art die Latex 
zu gewinnen. Dieser Art der Kautschukgewinnung, wie sie z. B. von den Ein
geborenen Kongos betrieben worden ist, haben Verfugungen der europaischen 
Regierungen ein Ende gemacht. 

Die Zapfwerkzeuge der Eingeborenen sind primitiv gewesen. R. Di t mar 
bildet in seiner "Teehnologie des Kautsehuks" eine Anzahl Zapfmesser alter 
und neuer Form abo In den groBen Gummiplantagen hat man auch hierin 
einen Wandel zu schaffen versueht. Man suchte naeh maschinellen Anzapf
vorrichtungen, die vieler hundert Zapfer Arbeit zu leisten imstande seien. Eine 
solche maschinelle Vorrichtung zum Anzapfen der Gummibaume hat Z. B. 
M. V. Hassell erfunden; sie entsprieht aber noch nicht allen Anforderungen. 

Die Latex. Die gesammelte Latex muB zur Gerinnung gebracht werden, 
damit der darin enthaltene Kautschuk gefaUt wird. 

-Cber die Zusammensetzung der Latex ist auch heute noch niehts Be&timmtes 
auszusagen, obgleieh man schon seit 1791 (Fourcroy) Analysen der Kautsehuk
latex vorgenommen hat. DaB die Verschiedenheiten der gnmmiliefernden 
Pflanzen einen Ein£luB auf die Zusammensetzung der Latex haben, ist wohl 
sieher. 

Um ein Beispiel fur die Zusammensetzung der Latex zu geben, sei eine 
Analyse von Clouth uber die Latex von Hevea brasiliensis angefuhrt: 

Elastische Bestandteile . . . .. .32,00% 
Organische N.haltige Bestandteile .... 2,30% 
Mineralische Salze .......... 9,70% 
Harzige Bestandteile ......... Spuren 
Leicht alkalisches H20 ......... 55-56% 

Von anderen, Z. B. Kerboseh 2 sind an derselben Latexart Cyanwasserstoff 
und auch Acetaldehyd nachgewiesen worden. 

Auch uber den Kautschukgehalt der Latex und seine Bestimmung ist man 
sich nicht einig. Zur Bestimmung benutzt mandrei Methoden: 

1. Messung mit Hilfe eines Araometers. 
2. Probekoagulation. 
3. Verdampfen eines bestimmten Volumens Latex, Feststellung des Troeken

gewiehtes und Subtraktion eines bestimmten Prozentsatzes fur die Bestand
teile auBer Kautsehuk, naeh Kerboseh. 

Gewinnung des Kautsehuks. -Cber den Vorgang der Abseheidung 
des Kautsehuks aus der Latex ist man sieh noeh recht unklar. Man bezeiehnet 
aueh heute noeh diesen Vorgang kurz mit Koagulation, ist sieh aber zugleich 
sehr wenig klar damber, ob dieses Wort den Vorgang wirklieh umgreift. Man 
uberlaBt es nicht der Zeit, aus der Latex den Kautsehuk zur Abscheidung zu 
bringen, sondern verwendet dazu kunstliche Mittel. Naeh Herbst kann man 
folgende Koagnlationsmethoden unterscheiden: 

I. Koagnlation durch Hitze. 
1. Durch kunstliche Warme. 

a) Raucherung (am Amazonas in Brasilien, Neukaledonien). 
b) KochprozeB (Mexiko, Westafrika). 

1 Ditmar, Die Technologie des Kautschuks. 
2 Kolloidchem. Beih. 10, H. 1-2. 
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2. Durch natiirliche Warme. 
a) Abscheidung des Kautschuks in Erdgruben durch Verdunstung oder 

Versickerung der Fliissigkeit (in Angola). 
b) Abscheiden auf dem menschlichen Karper (Kongo). 
c) Verdunsten auf dem flac,hen Boden (Ceara, Angola). 

H. Koagulation durch Rahmbildung. 
1. Rahmbildung nach der Verdiinnung mit Wasser, Filtrieren und Pressen 

(Bahia, Kongo), 
2. Rahmbildung durch mechanische Mittel. Zentrifugieren, in Verbindung 

mit Koagulation durch Sauren. 
III. Koagulation durch chemische Agenzien. 

a) Mineralische Sauren und Agenzien (Gambia, Senegal, Mozambique, 
Matto Grosso, Pernambuco, Maranhao). 

b) Organische Sauren und P£lanzenextrakte (Ceylon, Peru, Guatemala; 
Gambia, Madagaskar, Ober-Kongo, Deutsch-Ostafrika usw.). 

IV. Koagulation durch Dreschen und Einweichen. 
(Kongo, Westafrika, Mexiko, Deutsch-Ostafrika.) 

V. Koagulation durch chemische Behandlung mit nachfolgender Extraktion 
des Kautschuks durch Losungsmittel (Mexiko). 

In den verschiedenen kautschukerzeugenden Landern wird die Abscheidung 
des Kautschuks aus der Latex also auf verschiedenen Wegen erreicht. Einer 
sei im nachfolgenden beschrie ben: 

Am Amazonenstrom wird die Koagulation durch die Eingeborenen mittels 
Raucherung erzielt. . 

Die Eingeborenen ziinden ein groBes Raucherfeuer aus den Friichten der 
Urikapalme an. In die Kautschukmilch werden keulenartige Holzstabe ge
taucht. Mit der daran haftenden Kautschukmilch werden diese Holzer unter 
standigem Drehen in den Rauch der entziindeten Palmenfriichte gehalten. 
Dadurch gerinnt die den Holzstab iiberziehende Kautschukmilch. Nun wird 
der Stab erneut in die Kautschukmilch getaucht, wobei wieder ein Uberzug 
von Kautschukmilch an ihm haften bleibt, der ebenfalls durch Rauchern er
hartet. So wird die Kautschukmilch schichtweise um den Holzstab zur Er
hartung gebracht, bis der auf diese Art gewonnene Klumpen am Holzstab 
groB genug ist, um entfernt werden zu konnen. Solche Klumpen haben gewohn
lich ein Gewicht von 12 kg. Bei diesem Verfahren tropft manchmal vom Holz
stab etwas Kautschukmilch herab. Diese abgetropften Reste werden zu Ballen 
von KopfgroBe zusammengepreBt und sind durch Sand und Rindenstiicke 
verunreinigt. 1m Handel bezeichnet man sie als Negerkopfe. AuBer der Rauch
einwirkung, die auf den Kautschuk. zugleich konservierende Wirkung hat, 
rufen auch erhohter Druck und Temperatur die Gerinnung der Kautschuk
milch hervor. Je nach der Sorte zeigt der Rohkautschuk schwarzes, helles 
oder dunkelbraunes Aussehen. Seinen Handelsnamen ethalt der Kautschuk 
gewohnlich nach seiner Heimat, z .. B. Para-Kautschuk, Ceara-Kautschuk, 
Peru-Kautschuk, Guagalquil-Kautschuk, Kolumbia-Kautschuk, Nicaragua
Kautschuk; als der beste gilt bisher der Para-Kautschuk. 

Chemie des Kautschukmolekiils. Es ist hier notig, kurz auf die Chemie 
des Kautschukmolekiils einzugehen. Auch heute ist man sich dariiber noch 
nicht einig. Jedoch haben die letzten Jahre einige Erkenntnis gebracht. Wie 
viele andere hochmolekulare, kolloidale Stoffe, so reagiert auch der Kautschuk 
chemisch sehr trage. Es sind wenig Derivate von ihm bekannt. Sie sind sehr 
schwer rein zu erhalten, niemals aber krystallisierbar. Das Verhalten des 
Kautschukmolekiils hat man besonders gegeniiber Halogenen, Stickstoffsauren 
usw. studiert. Von ganz besonderer Bedeutung sind auf diesem Gebiete die 
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Arbeiten von Harries 1 und Ditmar 2 geworden. Das Kautschukmolekiil geht 
mit den genannten Sauren und Halogenen Verkettungen ein, die mehr oder 
weniger weit yom urspriinglichen Kautschuk entfernte Produkte ergeben. 
Harries fand, daB bei der Einwirkung von salpetriger Saure auf Kautschuk 
verschiedenartige Produkte entstanden, die er als Nitrosat a, b, c bezeichnete. 
Durch Einwirkung des Tageslichtes entstehen aus ursprunglich erhaltenen 
Verbindungen neue (z. B. Jodverhindungen). Kaliumpermanganat hat schein
bar eine depolymerisierende Wirkung auf den Kautschuk. Konzentrierte 
Schwefelsaure erreicht allmahliche Verkohlung. Schweflige Saure, in eine 
benzolische KautschuklOsung eingeleitet, ergibt erne unlOsliche Gallerte. Durch 
seine Arbeiten uber die Ozonide des Kautschuks hat Harries besonders auf
kliirende Ergebnisse uber die Zusammensetzung des Kautschukmolekuls erhalten. 
Es gelang ihm, durch diese Arbeiten, in denen er Anlagerungsmoglichkeiten 
des Ozons an Kautschukverbindungen und ihren spateren Zerfall in Lavulin~ 
aldehyd und Diacetylpropan nachweisen konnte, auf das Vorhandensein eines 
Kohlenstoffringes und nicht - wie bis dahin angenommen worden war - einer 
offenen Kette hinzuweisen. Spater kam dann Harries durch weitere Versuche 
dahin, zu entdecken, daB zwar ein Ring bestunde, aber nicht mit acht, sondern 
weit mehr, vielleicht zwanzig ringformig gebundenen Kohlenstoffatomen. Auf 
solchen Wegen hat man versucht, der Zusammensetzung und der Regenerierbar
keit des Kautschuks naher zu kommen. Es wird spater noch naher auf die 
Regeneration eingegangen werden. Es sei vorlaufig nur darauf hingewiesen, 
daB die auf dem Wege der Regeneration gewonnenen Kautschukarten andere 
Beschaffenheit zeigen als der ursprungliche Kautschuk. 

Verarbeitung des Rohkautschuks. Die Verarheitung des Roh
kautschuks stellt recht erhebliche Anforderungen an die Industrie. Es hat 
eine Reinigung des Rohkautschuks zu erfolgen, um die Beimengungen an Wasser, 
Sand, Rinde usw. zu beseitigen. Die Rohkautschukklumpen werden unter 
standigem Wasserzutritt zerschnitten, in Zerkleinerungsmaschinen gleichfalls 
unter Wasserzutritt ausgelaugt und zu einer gleichformigen Masse verarbeitet. 
In ,Waschwalzwerken wird die Masse zu dunnen Bandern, Fellen genannt, aus
gerollt, die langere Zeit in Schuppen getrocknet werden. Wegen der dabei 
bestehenden Oxydationsgefahr ist groBe Aufmerksamkeit notig. Man ist in 
manchen Fabriken auch schon zur Vakuumtrocknung ubergegangen. In die 
getrockneten Felle werden die Zusatze hineingewalzt, die den Kautschuk zur 
weiteren Verarbeitung, zur Vulkanisation geeignet machen. Solehe Zusatze 
sind Sehwefel, Farbemittel, Beschwerungsmittel, z. B. Amalgam beim Amalgam
-kautschuk. Als Pulver auf die auf Walzen laufenden Felle aufgestaubt, werden 
diese Mittel in die Gummifelle so lange hineingewalzt, bis eine homogene Masse 
entsteht, die fur ihre weitere Verarheitung in Platten ausgerollt wird. 

b) Prothesen-Kautschuk. 
Nur sorgfaltige Auswahl der Kautschuksorte und der Zusatze geben die 

Gewahr fUr die Erzielung eines fur zahnarztliche MaBnahmen wirklich brauch
baren Erzeugnisses. Es ist auch notig, daB fUr eine reiche Farbenauswahl 
in den fur die zahnarztliche Verarheitung bestimmten Kautschuksorten gesorgt 
wird. Diese Farben mussen so ausgewahlt sein, daB sie nicht der Gute des Kaut
schuks schaden, daB sie bestandig gegen die Vulkanisationstemperatur und die ill 

. der Mundhohle auf sie wirkenden Einflusse sind, und daB sie keinerlei schadigende 
,Eigenschaften fUr den Trager der aus Kautschuk hergestellten Prothesen haben. 

1 Rer. dtsch. chern. Ges. 34, 2991 (1901); 35, 1947, 2158, 3205, 4429 (1902); 36. 1937 
(1903); 38, 87, 1196, 1201 (1905); 45, 943 (1912); 46, 733 (1913). - Liebigs Ann. 406, 173. 

2 Rer. dtsch. chern. Ges. 35, 1401 (1902). 
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Kautschuk wird in orange, rosarot, dunkelbraun, rotbraun, schwarz, schwarz 
mit Goldstaub (gold dust), weiB geliefert. Als Rezepte fur die Farbung werden 
von Preiswerk angegeben: 

Schwarzer Kautschuk 
Kautschuk . 48 Teile 
Schwefel .... 24 " 
Gebr. Elfenbein . 24 " 

Kautschuk 
Schwefel . 
Zinnober . 

Roter Kautschuk 

. WeiBer Kautschuk 
Kautschuk . 48 Teile 
Schwefel 23" 
Zinkoxyd .. 48 " 

Rosa Kautschuk 
Kautschuk . 48 Teile 
Schwefel •.. 24 " 
Zinkoxyd . . . 30 " 
Zinnober ... 10 " 

· 48 Teile 
Gelber bis brauner Kaut$chuk 

Kautschuk. . . . . . . . . • 48 Teile 
· 24 " Schwefel .......... 24 " 1 

· 36 " 
Aus diesen Rezepten ersieht man, daB zum Farben des Prothesenkautschuks 

recht betrachtliche Mengen von farbenden Bestandteilen gehoren. DaB durch 
Zusatz solcher fremden Bestandteile zum Kautschuk seine Gute besonders 
in bezug auf Elastizitat nicht verbessert wird, ist natiirlich. Deshalb ergibt 
nach dieser Richtung hin der gelbe bis braungefarbte Kautschuk die besten 
Prothesen. Der zur Farbung von rosa und rotem Prothesenkautschuk benutzte 
Zinnober ist, obgleich so gefarbter Kautschuk schon lange in der Zahnheilkunde 
benutzt wird, noch immer nicht ganz frei von dem Vorwurf, durch seinen Queck
silbergehalt schadlich wirken zu konnen. 

Woodmann hat wohl die energischsten Angriffe gegen den mit Zinnober 
gefarbten Kautschuk unternommen. Er behauptete, nach Verwendung von so 
gefarbtem Kautschuk Stomatitiden und andere pathologische Zeichen der 
Quecksilbervergiftung beobachtet zu haben. Auch Bruha t behauptete, daB 
aus dem mit Zinnober gefarbten Kautschuk giftige Quecksilbersalze in der 
Mundhohle frei werden konnten. Den Ansichten Wood manns trat die Odon
tologische Gesellschaft GroBbritanniens und ganz besonders Charles S. To mes 
entgegen. D~r letztere machte z. B. darauf aufmerksam, daB in einer Zinnober
fabrik seit 30 Jahren kein Vergiftungsfall bei den Arbeitern vorgekommen sei, 
obgleich dieselben von Kopf bis zu FuB rot gefarbt seien. Die durch den Kauakt 
von der Prot4ese abgeriebene Kautschukmenge sei auBerordentlich gering usw. 
Attfield gibt Berichte uber angestellte Experimente, deren Ergebnisse denen 
Woodmanns entgegengesetzt sind. 

Wenn nun auch die Giftigkeit des zur Farbung verwendeten Quecksilber
sulfids kaum mehr Bedenken erregen kann, so ist doch sein hohes spezifisches 
Gewicht ein Febler bei seiner Verwendung in der Prothetik. Man sucht daher 
nach neuen Farbemitteln, die gegen eine langere Einwirkung hober Tempera
turen bestandig sind. Ditmar hat als solche Farbstoffe die Kupenfarbstoffe 
genannt. Auch den Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer & Co. in Lever
kusen solI es nach Schoenbeck gelungen sein, solche vulkanisierechten Farb
stoffe gefunden zu haben. Der fiir den zahnarztlichen Gebrauch bestimmte 
Kautschuk kommt in Form von Platten von etwa 1/2-2 mm Starke und eincr 
GroBe von etwa 15 X 6 cm in den HandeL Jede Platte liegt zwischen Paus
leinen, das einerseits ein Zusammenkleben der Platten verhindert, andererseits 
die Oxydationsgefahr herabsetzt. 

Wahrend der sonst industriell oder technisch verwendete Hartkautschuk 
gewohnlich fertig von den Fabriken bezogen wird, erhiilt der Zahnarzt von den 
Kautschukfabriken ein Erzeugnis geliefert, das er erst selbst in Hartgummi 
verwandelt. Der Zahnarzt hat also, wie Schoenbeck sagt, seine eigene Gummi. 
fabrik, wenigstens eine Abteilung einer solchen, namlich die, in der die Vul. 
kanisation des Kautschuks stattfindet. 

1 Nach Preiswerk. 
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Vulkanisation. Der erste, der eine Mischung von Kautschuk und Schwefel 
vorgenommen hat, ist Ludersdorf 1 gewesen. 1832 erschien seine Schrut 
daruber: "Das Auflosen und Wiederherstellen des Federharzes". Der Eng
lander Charles Goodyear 2 nahm die Idee auf und verfolgte sie weiter. Er ist 
als der Entdecker der Kautschukvulkanisation oft genannt worden. Wahrend 
Goodyear sein Verfahren, das eine HeiBvulkanisation vorstellte, sich nicht 
schutzen lieB, lieB sich Hancock in Newington als erster ein Vulkanisations
patent geben. Bald nachher, im Jahre 1846, gelang es Alexander Parkes 2, 

die Kalt-Vulkanisation zu finden. Noch eine Reihe von Vulkanisationsverfahren 
wurden nach ihm entdeckt. Es soll hier noch Gustav Bernstein 3 genannt 
werden, der in neuester Zeit (1913) eine Lichtvulkanisation entdeckt hat. Er 
hat ein Vulkanisationsverfahren ausgearbeitet, das ultraviolette Strahlen 
benutzt. 

So ist gewiB manches Verfahren bekannt und ausgearbeitet worden, das 
erlaubt, den Rohkautschuk in vulkanisierten uberzufuhren. Aber die ErkHi.rung 
dieses Vorgangs hat man lange nicht geben konnen. Und auch heute ist der 
Streit darum noch nicht verstummt. 

Hohn, Minder, Selig mann konnen wohl als diejenigen genannt werden, 
die als erste die Erforschung des Vulkanisationsvorganges in Angruf genommen 
haben. Sie kamen zu rein physikalischen Deutungen. 

1906 gelang es C. O. We her bereits, eine gesetzmaBige Umschreibung der 
sog. Vulkanisationsmittel zu finden. Er erklart als solche auf Grund seiner 
eingehenden wissenschaftlichen Arbeiten alle die, welche imstandc sind, 
pektinisierte 4 Kautschukderivate zu liefern. Weber war der erste, der sog. 
Vulkanisationskurven zusammenstellte, deren eigenartigen Verlauf er zwar 
nicht erklaren konnte, die aber AnlaB gaben zu weiteren Forschungen. Von 
den Ergebnissen der Arbeiten We bers sei hier angefiihrt, daB er u. a. zu dem 
SchluB kam, daB der Kautschnkkohlenwasserstoff, das Polypren, sich mit 
Schwefel ohne Entwicklnng von Schwefelwasserstoff verbindet. Den Vorgang 
der Vulkanisation erklart Weber als einen Additionsvorgang. 

Schon We ber spricht von der Vulkanisation als einem chemischen Vorgang. 
Nach ihm sehen Markwald, Frank, Ditmar, Erdmann die Schwefel
aufnahme durchans yom gemischten Standpunkt aus an. Z. B. sagt Ditmar 5; 

"Die Schwefeladdition laBt sich ganz ungezwungen in allen ihren Phasen auf 
die Weise erklaren, daB durch den Eintritt des Schwefels an Stelle der doppelten 
Bindungen ein fester ZusammenschluB der beiden Reste des Molekuls erfolgt .... " 
Die physikalischen Bindungen der Dimethyloktadiene im Rohkautschuk gehen 
durch die Vulkanisation in feste chemische Bindungen uber. Auch Woo Ost
wald 6, der ganz neue Gesichtspunkte in die Betrachtung der Vulkanisation 
gebracht hat, spricht von der Vulkanisation als einem additiven Vorgang. 
Als weitere Forscher seienl)lier noch Hinrichsen, Windscher, Spence, 
Young, Bernstein, Kirchofgenannt. 

Eine Arbeit Gysis 7 ist fur uns noch von besonderem Interesse, weil sie 
Beobachtungen wahrend der Vulkanisation verofientlicht, die auch fur die 
praktische Prothetik Beachtung verdienen. 

1 Mussprats theor. prakt. analyt. Chern. 
2 Di t mar, Die Technologie des Kautschuks. Wien-Leipzig 1915. 
3 Bernstein, D.R.P. Anmeldung B. 68287 IV - 3 B. 
4 "Der Vorgang der Gdbildung wird Pektisation oder Koagulation, auch Ausfallung, 

Ausflockung, Gerinnung und Zementation oder schlechtweg Flockung genannt." Ein
fiihrung in die Kolloidchemie. Dresden: Poschl 1923. 

5 Kolloid-Z. 1, H. 6. 
6 Kolloid-Z. 6, 136. 
7 Festschr. zum 25. Jubilaum d. zahnarztl. Univ.-Inst. Zurich 1921. 

5* 
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Sowohl Gysi als auch die vorher erschienene Arbeit Snows 1 iiber dasselbe 
Gebiet befaBt sich hauptsachlich mit den wahrend der Vulkanisation statt
findenden Schrumpfungsvorgangen. Es ist Gysi auf Anregung H. Meiers hin 
gelungen, eine Vulkanisation in vitro vermittels der Anwendung von Glycerin 
vorzunehmen. So hat er die wahrend der Vulkanisation stattfindenden Vor
gange genauestens studieren konnen. Er ist nun der Ansicht, daB mittels 
solcher Beobachtungen wahrend der Vulkanisation in vitro die Frage dariiber, 
ob der Vulkanisationsvorgang ein Additions- oder Substitutionsvorgang sei, 
gelost werden konne.Nach Gysis Angaben steigen, solange eine Temperatur 
von 150 0 nicht iiberschritten wird, im Steigrohr des Versuchskessels keine 
Schwefelwasserstoffblasen auf. Erst bei hoherer Temperatur tritt das ein. 
Bei 160 0 steigt etwa aile drei Minuten eine Blase von ungefahr 1 ccm empor. 
Gysi schlieBt daraus, daB zwischen 140-1500 Vulkanisationstemperatur ein 
reiner Additionsvorgang, zwischen 150-1700 ein Substitutionsvorgang oder 
beides zugleich stattfinde. Fiir die zahnarztliche Vulkanisation muB daraus 
natiirlich die Forderung abgeleitet werden, die Temperatur von 150 0 nicht zu 
iibersteigen. 

Die im zahnarztlichen Laboratorium vorgenommene· Vulkanisation ist eine 
HeiBvulkanisation. Sie wirdim sog. Vulkanisator vorgenommen (Beschreibung 
s. Laboratoriumskunde). Die mit Kautschuk voIlgestdpften Muffeln werden, 
nachdem sie fest geschlossen sind, in den Kessel des Vulkanisators gebracht. 
Es muB so viel Wasser im Kessel, !'lein, daB es gerade noch die Cuvetten bedeckt. 
Nachdem der Kessel langsam aI,1geheizt ist, zeigt das Thermometer die iJll 
Kessel vorhandene Temperatur und das Manometer den dort herrschenden 
Druck an. Wenn Thermometer.,und Manometer in Ordnung sind, so muB das 
Manometer eine Atmospharenzahl zeigen, die zu der yom Thermometer gezeigten 
Te~peratur ill einem ganz bestim,mten Verhaltnis steht. 

Uber den Zusammenhang vOJ! Volumen und Temperatur hat Gay-Lussac 
folgendes Gesetz aufgesteIlt: 

Vt = Vo (1 + at), 
d. h. bei Erwarmung eines Gases unter Beibehaltung des. auf ihm lastenden 
Drucks ist die Zunahme seines Volumens von Grad zu Grad ein gleichbleibender 
.Bruchteil des bei 0 0 gemessenen Anfangsvolumens. Wird nun das Gesetz in der 
Art formuliert, daB das Volumen konstant bleibt wahrend der Erwarmung des 
Gases, so ergibt sich eine . proportional der Erwarmung zunehmende Spannung, 

Pt = Po (1 + at), 

wobei a ebenso wie in der ersten Formel den kubischen Ausdehnungskoeffi
zienten des Gases bezeichnet. Er ist fiir aile Gase gleich, a = 0,00367. 

Die letztgenannte Gestalt des Gay-Lussacschen Gesetzes hat fiir uns 
Bedeutung, denn sie erklart den am Vulkanisator zu beobachtenden Zusammen
hang zwischen Temperatur und Druckhohe. Das Volumen ist in seiner GroBe 
ein fiir allema!' bestimmt durch die GroBe des Vulkanisierkessels. Nur Tem
peratur und Druck des im Kessel befindlichen Wasserdampfes andern sich. 
Sind Thermometer und Manometer an einem mit Wasserdampf gefiillten 
Kessel in Ordnung, so miissen sie folgende Ubereinstimmung bei stattfindender 
Temperaturerhohung zeigen. 

Auf dem am Vulkanisierkessel angebrachten Manometer befindet sich ein 
roter und ein schwarzer Zeiger. Den roten Zeiger stellt man auf die Atmo
spharenzahl, bei der man zu vulkanisieren gedenkt. Bisher vulkanisierte man 
gerne bei 7 Atmospharen. Wenn der schwarze Zeiger diesen Skalenstrich am 
Manometer, wohin der rote Zeiger gesteIlt worden ist, erreicht hat, so hort 

1 Dental Cosmos. Sept. 1918. 
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I Thermo- Mano- An dem Manometer des 
Druck Vulkanisationskessels Temp. I (in Quecksilber) metrische metrische findet sich folgende Bohe Bohe Gegeniiberstellung 

I mm Atmosphare 0 I Atmosphare 

100 

I 

760,00 100 1 100 I 1 
120 1491,28 120,6 2 133,2 I 2 
140 2717,63 133,9 3 143,8 

I 
3 

160 4651,62 144 4 151,3 4 
180 7546,39 152,2 5 158,3 5 
200 11688,96 159,2 6 164,2 6 
230 20926,40 165,3 7 169,6 7 

nach Lecher 170,8 8 174,5 8 
175,8 9 178,0 9 
180,3 10 183,1 10 
213,0 20 187 11 
236,2 30 190,6 12 

usw. nach Poske 194,1 13 
197,4 14 
200.6 15 

eine weitere Temperatursteigerung des im Kessel befindlichen Wassers auf. 
Das geschieht entweder durch eine automatisch die Flamme verkleinernde 
Vorrichtung oder so, daB man von diesem Zeitpunkt an die Erwarmung des 
Vulkanisators durch Uberwachen der Flamme reguliert. Das Thermometer 
muB von dem Zeitpunkt an, wo die 7. Atmosphare erreicht ist, etwa 70 Minuten 
lang zwischen 165 0 und 169 0 bleiben, wenn der Kautschuk gut vulkanisiert 
sein soll. 

Die Dauer der Vulkanisation richtet sich nach der gewahlten Atmospharen
groBe und nach der Kautschuksorte. Der uns gewohnlich fiirNeuanfertigungen 
zur Verfugung stehende Kautschuk verlangt eine Vulkanisationsdauer von 
etwa 70 Minuten bei 7 Atmospharen Druck. Es gibt aber auch Kautschuk
arten, die eine kurzere Vulkanisationszeit, gebrauchen, z. B. 50-60 Minuten. 
Je tiefer der Druck gehalten wird, desto langere Zeit nimmt die Vulkanisation 
in Anspruch. Nach beendeter Vulkanisation laBt man den geschlossenen Kessel 
erkalten, <>ffnet ihn, setzt die im eisernen Biigel befindlichen Cuvetten in kaltes 
Wasser, lii,Bt sie gut abkuhlen und nimmt dann erst nach vollkommener Erkaltung 
das vulkanisierte Stuck heraus. Andernfalls lauft man Gefahr, daB sich das 
Kautschukstuck verzieht und wirft. 

Diese bisher uber den Vulkanisationsvorgang geltenden Anschauungen sind 
durch jungere Arbeiten von Snow und Gysi uber Kautschukvulkanisation 
revidiert worden. Beide Autoren weisen darauf hin, daB der Kautschuk bei der 
Vulkanisation eine Schrumpfung erleidet. AuBer auf diese Schrumpfung ist 
aber nach beiden Autoren noch auf die weiteren Volumenverluste des Kaut
schuks durch seine Kontraktion bei der Abkiihlung von der Vulkanisations
temperatur auf 15 0 C acht zu geben, die natiirlich ebenso wie die GroBe der 
Schrumpfung abhangig ist von der betreffenden Kauschuksorte. 

Nach Snow ist z. B. der Gesamtverlust, den die Kautschuksorte "Ash 
dark elastic" beim Vulkanisieren erleidet, 1l,68%. Die Kautschuksorte "S. S. 
W. rot Nr. 1" erleidet hingegen nur 8,14%; die Kautschuksorte "Me. Cormic 
rosa" 6,2 0/ 0 Gesamtverlust beim Vulkanisieren. 

Gysi' hat die Ergebnisse Snows nachgcpriift und ist zu ungiinstigeren 
Resultaten gekommen. Nach Gysi besteht der Fehler in den Experimenten 
Snows darin, daB Snow den zu prufenden Kautschuk bei 1000 in die Formen 
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preBt, in denen er vulkanisiert wird. Gysi preBt den zu prufenden Kautschuk 
bei 15° 0 in die Form. Snow verwendet also ein bereits durch Erhitzen auf 
lOoo ausgedehntes Praparat, wahrend das von Gysi bei 15° sich noch gewisser
maBen im Kontraktionszustand befindet. Dadurch sind auch Gysis Ergebnisse 
ungunstiger. 

Nach Gysi betragt z. B. der Gesamtverlust, den die Kautschuksorte "de Trey 
schwarz Solila" beim Vulkanisieren erleidet, 13,78%. Die Kautschuksorte 
"de Treyro.t Solila" verliert nach Gysi 12,360f0, die Kautschuksorte "de Trey 
rosa Solila" 8,53% ihres Volumens. Das sind schon recht betrachtliche GroBen. 

Mir will scheinen, daB die von Snow und Gysi gewahlten Versuchs
anordnungen nicht eindeutige Werte ergeben. Fur den Volumverlust liefern 
meines Erachtens allein die Zahlen Anhalt, die die Schrumpfung des Kautschuks 
beim Ubergang VOlli unvulkanisierten in denvulkanisierten Zustand bezeichnen. 
Besonders deutlich treten diese Werte in dem geistvollen Experiment Gysi
Meiers, der "Vulkanisation im Glycerinbad" hervor. So lange bis diG' Aus
dehnungsgroBen von Muffeln und Gips nicht in ,Durchschnittswerten ermittelt 
sind, geben wohl allein die Schrumpfungszahlen AufschluB uber den Volum
verlust beim Vulkanisieren. 

Als Schrumpfungszahlen gibt Gysi folgende Werte an: 
De Trey schwarz Solila 4,15 % , 
" "rot ,,- 4,15%' 
" "rosa ,,- 2,34%, 

Zwei von Gysi mitgeteilte sehr auffallige Eigenschaften des Kautschuks 
mussen noch Erwahnung finden, weil sie fur die Art, wie Prothesen vulkanisiert, 
werden sollten, ausschlaggebend sind. ;, 

1. Der Kautschuk hat im Schrump£ungsaugenblick immer das Bestreben, 
an del' rauhen, ungeglatteten Gipsoberflache anliegend zu bleiben, von ,den. 
mit Stanniol bedeckten oder sonst (Wasserglas) glattgemachten Gipswiinden 
der Hohl£orm sich abzuziehen. Das ermoglicht es, den durch den Schrump
fungsvorgang bedingten Volumverlust an bestimmte Stellen der Platte zu 
legen. 

2. Bis zu einer Temperatur von 150° entwickelt sich beim Vulkanisieren 
kein Schwefelwasserstoffgas. "Sobald aber die Temperatur 154-156° 0 er
reichte, stiegen immer Blasen auf im Steigrohr und wenn 160° 0 erreicht waren, 
stieg etwa alle3 Minuten eine Blase von etwa 1 ccm auf. DaB diese Blasen 
reiner Schwefelwasserstoff sind und nicht etwa Glycerindampfblasen, konnte ich 
dadurch ermitteln, daB ich dieselben durch eine Losung von Kupfervitriol 
gehen lieB. Der dabei sehr reichlich sich bildende Niederschlag von OuS war 
der Beweis. Man solIte also beim Vulkanisieren keine hohere Temperatur als 
150° anwenden, muB dann allerdings 2 Stunden vulkanisieren" (Gysi). 

Dicke Kautschukplatten. Die im zahnarztlichen Laboratorium zu 
vulkanisierenden Kautschukplatten haben gewohnlich eine Starke von 11/2 bis 
21/2 mm. Will man dickere Platten vulkanisieren, so darf der Kessel nur ganz 
allmahlich angeheizt werden und nur ein geringer Dampfdruck einwirken. 
Von den Kautschukwerken Dr. Heinrich Traun & Sohne, Hamburg, wird 
z. B. fUr die Vulkanisation einer 10 mm dicken Platte folgende Anweisung 
gegeben: In 45 Minuten steigert man allmahlich den Druck bis 2 Atmospharen, 
halt dann 30 Minuten auf 2 Atmospharen, steigert dann innerhalb 45 Minuten 
bis 3 Atmospharen und halt 30 Minuten auf 3 Atmospharen. Hierauf steigert 
man in 45 Minuten auf 41/2 Atmospharen und hii.lt schlieBlich 2 Stunden auf 
41/2 Atmospharen. Man benutzt hier also einen geringeren Dampfdruck als 
bei der Vulkanisation dunner Stucke. 
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Poroswerden der Platten. Nicht nur bei dicken Kautschukplatten 
besteht die Gefahr des Poroswerdens, sondern auch bei dunnen. Die Griinde 
hierfiir sind jedoch verschieden. Dunne Kautschukplatten werden meistens 
poros, wenn die Gipsform nicht rein ist, sondern durch Abdruckmasse, Wachs, 
Vaseline verunreinigt ist. Diese Stoffe entwickeln wahrend der hoheren Tem
peratur beim Vulkanisieren mit dem im Kautschuk reichlich vorhandenen 
Schwefel Schwefelwasserstoff, der die Porenbildung erzeugt. Die auf solche 
Verunreinigungen der Gipsform zuruckzufuhrenden Poren befinden sich gewohn
lich an der Oberflache des vulkanisierten Stuckes. Hat die Porenbildung im 
Inneren der Kautschukplatte stattge£unden, so ist sie durch eine falsch geleitete 
Vulkanisation hervorgerufen, durch eine zu schnelle und zu starke Erhitzung 
des Kessels. 

Wie schon erwahnt, ist die Vulkanisation eine Addition oder Substitution 
des in den Kautschuk hineinpraparierten Schwefels zum Kautschukmolekul. 
Man sollte darauf achten, daB die Vulkanisation eine Addition darstellt und 
nicht zur Substitution wird. Bei dieser Addition wird Reaktionswarme erzeugt. 
Findet eine zu p16tzliche starke Erwarmung des Vulkanisationskessels statt, 
so werden in ihm die Reaktionsvorgange zwischen dem Schwefel und Kaut
schuk sehr heftig. Dadurch tritt eine derartige Erwarmung des Kautschuks 
ein, daB seine Temperatur weit uber die des ihn umgebenden Wassers hinaus 
sich steigert bis zu einem Punkte, wo die Addition verwandelt wird in eine 
Substitution unter Abspaltung von Schwefelwasserstoff. Dieser Schwefel
wasserstoff will an die Oberflache des vulkanisierten Kautschuks steigen. Beim 
Abkuhlen des Kautschuks aber erkalten zuerst die auBeren Schichten. Sie 
lassen die Gasblaschen nicht mehr hindurch. Das Stuck wird poros. 

Hieraus ist erklarlich, weshalb die Gefahr des Poroswerdens bei dicken 
Kautschukstiicken groBer ist als bei dunnen. Die groBeren Mengen Kautschuk 
und Schwefel einer dicken Platte erzeugen bei ihrer Addition eine groBere 
Reaktionswarme als die kleinen Mengen dunner Flachen. Dazu kommt, daB 
boi den dunnen Platten eine Ableitung der Reaktionswarme durch das die 
Muffeln (Cuvetten) umgebende Wasser leichter erfolgen kann als bei dicken 
Platten. Das Wasser im Vulkanisationskessel hat also dem Kautschuk als 
Kuhler zu dienen. Aus den geschilderten Vorgangen geht hervor, daB es bei 
dicken Abschnitten wichtig ist, den Kessel langsam und vorsichtig anzuheizen 
und fur eine nicht zu hohe Vulkanisationstemperatur zu sorgen. So erklart sich 
auch, daB farbige Platten weniger dazu neigen, poros zu werden als ungefarbte 
oder schwarze. In den farbigen sind Metallverbindungen (Zinkoxyd, Queck
silbersulfid) enthalten. Sie erhOhen die Warmeleitfahigkeit. Die bei der Vulka
nisation entstehende Reaktionswarme kann also schneller abgeleitet werden 
als bei ungefarbtem oder mit RuB oder gebranntem Elfenbein gefarbtem 
Kautschuk. 

Sollen die Vulkanisationserzeugnisse gute sein, so ist dafur Sorge zu tragen, 
daB 

1. groBte Sauberkeit in den Muffeln (Cuvetten) herrscht; der Gips muB 
frei von allen fremden Bestandteilen, Wachs, Vaseline usw. sein, 

2. das Erhitzen der Muffeln nur durch Wasser geschieht, niemals direkt, 
weil die Ableitung der Reaktionswarme dann nur schlecht erfolgen kann, 

3. der Vulkanisationskessel nur allmahlich erhitzt wird, 
4. schwarze Platten ebenso wie ungefarbte besonders vorsichtig zu vul

kanisieren sind. 
Das Ergebnis der Vulkanisation kann entweder Hartgummi oder Weich

gummi sein. Es richtet sich das nach der Menge des in den Kautschuk ver
arbeiteten Schwefels. 
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Weichgummi. 1m allgemeinen kann man sagen, daB das Vulkanisations
produkt Weichgummi ist, wenn weniger als 20 v. H. Schwefel in den Kautschuk 
hineingearbeitet worden sind. Gewohnlich werden 5-15 v. H. Schwefel dem 
Kautschuk zugesetzt. Nach Hoffer kann dieser Zusatz auf drei verschiedene 
Arten erfolgen: 

1. durch Eintauchen des Kautschuks in geschmolzenen Schwefel, 
2. durch Eintauchen in eine Losung von Schwefelchloriir S2Cl2 in Schwefel

kohlenstoff CS2, 

3. durch Einkneten von Schwdel in Kautschuk. 
Die letzte Methode ist die weitest verbreitete und diejenige, die in allen 

Fallen homogene Resultate zu lidern imstande ist. 
Die Farbung des Weichgummis erfolgt, ahnlich wie die des Hartgummis, 

durch Zusatz von Zinkoxyd, Zinnober, oder auch durch Eisenoxyd, Ultramarin, 
RuB, Asphalt u. a. 

Bei diinnen Weichgummistiicken kann auch die sog. Kaltvulkanisation 
vorgenommen werden. 1m zahnarztlichen Laboratorium werden jedoch nur 
HeiBvulkanisationen ausgefiihrt, auch dann, wenn es sich um die Gewinnung 
von Weichgummiteilen handelt. 

Eigimschaften des Weichgummis. Der Weichgummi laBt sich zwar 
besser schneiden, bohren, schaben als der Rohkautschuk, aber doch weit 
schlechter als der Hartgummi. Die Kohasion des Weichgummis, d. h. die 
Energie, mit der seine kleinsten Teilehen aneinander geheftet sind, ist groBer 
als die des Hartgummis, aber kleiner als die des Rohkautschuks. Die Er
klarung hierfiir ist in der Verschiedenheit der Schwefelmenge in Roh-, Weich
und Hartgummi zu suchen. 

Uber die Elastizitat des Weichgummis hat wohl als erster wichtige Arbeiten 
Emilio Villari 1 geliefert. Er hat unter anderem gezeigt, daB der Kautschuk 
drei verschiedene Elastizitatskoeffizienten erkennen lasse. Er unterscheidet 
einen "groBen, mittleren und kleinen Elastizitatskoeffizienten". Der groBe 
Elastizitatskoeffizient sei vorhanden, wenn der Kautschuk das Doppelte, der 
mittlere Koeifizient, wenn er das Vierfache, der kleine Elastizitatskoeffizient, 
wenn er mehr als das Vierfache der urspriinglichen Lange bei gleicher Be
lastung erreiche. Besondere Aufmerksamkeit verdient auch noch die Arbeit 
von Goughs 2. Er hat auf die Beeinflussung der Elastizitat des Kautschuks 
durch die Temperatur aufmerksam gemacht. Hier sind auch die Arbeiten von 
Joule, Gori, Pierre zu nennen. Villari 3 machte dann noch die Beobach
tung, daB beim Ausdehnen sowohl als beim Zusammenziehen des Kautschuks 
Warme entwickelt wiirde. Die bei der Ausdehnung erzeugte Temperatur aber 
sei groBer als die bei der Zusammenziehung entwickelte. Wie groB der Ein
fluB der Temperatur auf die Elastizitat des Kautschuks ist, das geht auch 
daraus hervor, daB man Weichgummi bei Temperaturen unter 0° pulveri
sieren kann. Uber die Zugfestigkeit (Bruchfestigkeit) des Kautschuks hat 
van Heurn 4 bemerkenswerte Arbeiten mitgeteilt. Er hat eine enge Ab
hangigkeit zwischen der Zugfestigkeit bei unvulkanisiertem Kautschuk und 
der Viscositat desselben festgestellt. Auch fiir vulkanisierten Kautschuk hat 
van Heurn ein solches Verhaltnis zwischen der Bruchfestigkeit und der Vis
cositat angegeben. 

Hartgummi. Mehr als der Weichgummi bedeutet fiir uns natiirlich der 
Hartgummi. Er entsteht, wenn mehr als 20% Schwefel in das Rohprodukt 

1 Ann. Physik u. Chern. 143, 88 (1871). 
2 Ann. Physik u. Chern. 43, 533, N. F. 
3 Ann. Physik u. Chern. 144, 274 (1872). 
4 Kolloidchem. Beih. ~O. 
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hineingearbeitet wird. Die Grenze des Schwefelzusatzes fur Hartgummi wird 
mit 50% angegeben. Zum Hartgummi gehort auch das von uns Zahnarzten 
gebrauchte Vulkanisationsprodukt. Dieses Erzeugnis hat eine homartige Kon
sistenz. Es 1.ii.Bt sich bohren, schaben, schneiden und auf Hochglanz polieren. 
Die durch den Vulkanisationsvorgang erzielte Dichte und Porenfreiheit hat dem 
Erzeugnis im Handel den Namen Ebonit verschafft. 

Eigenschaften des Hartgummis. Die Leitfahigkeit des Hartgummis 
fiir Temperaturen ist sehr gering. In bezug auf Elektrizitat dient Hartgummi 
als Isolationsmaterial. Die Oxydationsgefahr ist bei Hartgummi geringer als 
bei Weichgummi. 

AuBerordentlich wichtig fiir die Verwendung in der Zahnheilkunde ist die 
auch dem vulkanisierten Kautschuk noch innewohnende Elastizitat. Es ist 
bekannt, daB die verschiedenen Kautschukarten Vulkanisationserzeugnisse ver
schiedener Bruchfestigkeit liefem. Es ist aber sehr schwer, diese verschiedenen 
Bruchfestigkeiten zahlenmaBig zu erfassen, da der Kautschuk zu den Kolloiden 
gerechnet werden muB. FUr Kolloide aber gibt es keine Konstanten fur mecha
nische Priifungen, wie Frohlich, Hinrichsen, Ditmar 1 nachgewiesen hahen. 

Abb.104. 

Das Kautschukkolloid besitzt eine "Lebenskurve". In den verschiedenen 
Zeitabschnitten seiner Lagerung wird also auch die mechanische Prufung des
selben Kautschukerzeugnisses verschiedene Ergebnisse liefem. W. Ostwald, 
der an eine mechanische Priifungsmoglichkeit glaubt, verlangt deshalb fiir jedes 
Priifungsergebnis mechanisener Natur die Angabe einer Zeitkurve, welche er
lauben wiirde, zwischen den Verschiedenheiten der mechanischen Priifungsergeb
nisse und der Dauer der Lagerung des gepriiften Korpers Vergleiche anzustellen. 

Trotz dieser Schwierigkeiten hat Fror 2 auf meine Veranlassung Unter
suchungen uber die Bruchfestigkeit der in der Zahnheilkunde gebrauchlichen 
verschiedenfarbigen Kautschuksorten angestellt. Diese Versuche sind so 
gemacht, daB sie bei den verschiedenen gepriiften Kautschuken nach Ablauf 
derselben Zeit nach der Herausnahme aus dem Vulkanisationskessel und bei 
Stubentemperatur vorgenommen worden sind. Dadurch erlangten die Versuchs
ergebnisse wohl eine fur die Beurteilung in der Praxis genugende Sicherheit 
zum Vergleich. In den Versuchen sind I mm dicke und 10 mm breite, gleich 
lange, auf Hochglanz polierte Kautschukstreifen benutzt worden. 

Der fur die Versuche benutzte Apparat (Abb. lO4) hat aus dem Grundbrett 
A, B, C, D bestanden, das einen rechtwinkligen Ausschnitt a, b, c, d tragt. 
ttber diesen Aullschnitt ist der Messingrahmen a, p, y, ~ gelegt, in den die 
heiden auf Hochglanz polierten Rundstabe y und z von 5 mm Durchmesser 
im Abstand von 24 mm zueinander gelotet sind. Auf den Schmalseiten des 
Rahmens a, p, y, ~ befindet sich je eine Marke genau in der Mitte der schmalen 
Rahmenseite. 

1 Z. f. Chern. u. Industrie d. Kolloide 9, H. 5. 
2 Die Geschichte des Kautschuks. Dissertation Erlangen 1922. 
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Der zu priifende Kautschukstreifen wird uber die beiden Rundstabe y, z 
gelegt (K). Dieser Kautschukstreifen K wird belastet durch einen Eisenrund
stab e, der ein HohlgefaB tragt. Der Eisenstab liegt genau in der Richtung 
der Marken m, also in der Mitte auf dem Kautschukstreifen. In das HohlgefaB 
lauft so lange feingesiebter FluBsand, bis der Bruch erfolgt. 

Es wurden Streifen von rotem und rosa Kautschuk der Firma Traun & 
Sohne, Hamburg, benutzt. Es sind Kautschukstreifen dieser beiden Farben 
untersucht worden, die bei 1500 C 2 Stunden und 4 Stunden, bei 164 0 C 1 Stunde 
10 Minuten und 2 Stunden 20 Minuten, bei 170 0 C 1 Stunde und 2 Stunden 
vulkanisiert worden sind. Die Steigungszeiten der Temperaturen im Vulkani
sationskessel sind ebenfalls sorgfaltigst gebucht worden. 

Es hat sich ergeben: 

Rosa Kautschuk Roter Kautschuk 

Vulkan. 

I 
Vulkan. 

I 
Belastung Vulkan. 

I 
Vulkan. 

I 
Belastung 

Temp. Zeit ing Temp. Zeit ing 

1500 2h 1022,5 1500 2h 2390,0 
1500 4h 1024,0 1500 4h 2819,5 
1640 IhlOmin 881,5 1640 IhlOmin 2631,0 
1640 2 h 20 min 940,0 1640 2h 20 min 2506,5 
1700 Ih 972,0 1700 Ih 2772,0 
1700 2h 872,5 1700 2h 2505,0 

Interessant ist an diesen Ergebnissen fraglos die Tatsache, daB durchaus 
nicht die Lange der Yulkanisationszeit umgekehrt proportional zur Bruch
festigkeit ist. Ebenso ist bemerkenswert, daB bei 1500, also der Vulkariisations
temperatur, die Gysi als die giinstigste bezeichnet, bei 4 Stunden Vulkanisations
zeit sowohl beim rosa als auch beim roten Kautschuk die gunstigsten Vulkani
sationsergebnisse in bezug auf Bruchfestigkeit gezeitigt worden sind. 

Hier sei auch auf die Mitteilungen Schoenbecks im "Nachtrag zum I. Teil" 
seines Werkes "Materialkunde" hingewiesen . 

.Ahnliche Schwierigkeiten wie die der Priifung des Kautschuks auf seine 
Bruchfestigkeit stellen sich der Priifung des Kautschuks auf seine Porositat 
und Permeabilitat entgegen. 

Graham 1 hat diinne Kautschukmembranen auf ihre Durchdringbarkeit 
durch Gase untersucht. Auch hier stellte sich heraus, daB die Temperatur 
und Zeitdauer von EinfluB sind, was auch die von Hufner angestellten Ver-
suche zeigen. ' 

Dber die Durchdringbarkeit des vulkanisierten Kautschuks, wie wir ihn 
in der Zahnheilkunde gebrauchen, hat Fror 2 auf meine Verarilassung einige 
Versuche angestellt, deren Ergebnisse wohl nicht uninteressant sind. Es sind 
zu den Nachpriifungen ebensolche Kautschukstreifen verwendet worden, wie 
sie bei der Nachpriifung der Bruchfestigkeit gebraucht worden sind, nur wurde 
die Dicke der Kautschukstreifen auf 0,15-0,2 mm verringert. 

Auf eine Glasplatte wurden mit Aq. dest. angefeuchtete Lackmuspapier
streifen gelegt. Auf diese wurden die 0,15-0,2 mm dicken Kautschukstreifen 
(rosa und rote) gebracht. Von diesen wurden je zwei mit Tropfen von Phosphor
saure, verdunnter Schwefelsaure und Essigsaure benetzt. Taglich wurden 
die Lackmuspapierstreifen erneut befeuchtet und die Sauretropfen erneuert. 
Der Versuch wurde auf 14 Tage ausgedehnt. Es ist keinerlei Verfarbung der 
Lackmuspapiere zu be()bachten gewesen. 

1 Ann. Physik u. Chem. 79, 548. 
2 Geschichte des Kautschuks. Inaug.-Diss. Erlangen 1922. 
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Damus darf wohl der SchluB gezogen werden, daB unser vulkanisierter 
Kautschuk fur Flussigkeiten undurchdringbar ist. 

Physikalische Eigenschaften des Rohkautschuks. Fur das spezi
fische Gewicht des Kautschuks finden sich bei den verschiedenen Forschern 
Angaben von 0,90-0,97. Es wird das verstandlich, wenn man sich uberlegt, 
daB auch das spezifische Gewicht des Kautschuks nicht nur von der Kautschuk
sorte, sondern auch von der Temperatur, vielleicht allch von der Lagerdauer 
abhiingig ist. Adriam (1850) fan<LJiir sog. Speckgummi als spezifisches Gewicht 
bei 200 0,9628, fiir Flaschengummi 0,9454 bei 20°. Faraday und Payen 1 

fanden fur Parakautschuk 0,925, Soubeyran 0,935 als spezifisches Gewicht. 
Fur den reinen Kohlenwasserstoff gibt Dit mar als spezifisches Gewicht 0,9000an. 

Ebenso sind auch Forschungen uber die Viscositat und die Quellbarkeit 
des Kautschuks gemacht worden. Thomas Graham, einer der Bcgriinder 
der Kolloidchemie, erkannte die Bedeutung der Viscositatsmessungen fur das 
Studium der kolloidalen Losungen. Die von Axelrod 2 ausgefuhrten Unter
suchungen hatten den Zweck, die Brauchbarkeit der einzelnen Kautschuk
sorten fiir die Bereitung von Kautschuklosungen in Benzin zu priifen. Auch 
Axelrod findet wieder den schon oben beriihrten Zusammenhang zwischen 
Viscositat und mechanischen Eigenschaften. Andere Arbeiten bestatigen dies. 

Zwischen der Quellbarkeit bei Rohkautschuk und vulkanisiertem Kautschuk 
hat Kirchhof 3 einen bedeutenden Unterschied festgestellt. Bei ersterem laBt 
sich keine scharfe Grenze zwischen Quellungsmaximum und Losung ziehen. 
Bci letzterem kann nach Kirchhof uberhaupt nicht von Losung gesprochen 
werden. Nach Ditmar hangt die Quellungsfahigkeit des Kautschuks in hohem 
Grade von seiner chemischen und physikalischen Beschaffenheit abo 

Wenn man von Losungen des Kautschuks und seinen Losungsmitteln spricht, 
so muB man sich vergegenwartigen, daB nach Ansicht von Ditmar Z. B. iiber
haupt nicht von Losung, sondern immer nur von Quellung gesprochen werden 
kann. Ais L6sungs-, Dispersions- oder Quellmittel seien genannt: Benzol 
und seine hoheren Homologen, Petrolather, Paraffin und andere Kohlen
wasserstoffe, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Schwefelkohlenstoff, Chinolin. 
In Wasser ist Kautschuk un16slich. Bci langerem Liegen unter Wasser nimmt 
er jedoch betrachtliche Mengen auf. In Alkohol und Aceton ist cr nur in 
Spuren 16slich. Beide Mittel werden daher auch benut7.t, urn damit Kautschuk 
aus seinen Losungen zu fallen. 

c) Synthetischer Kautschuk. 

Der erste, der an eine Synthese des Kautschuks gedacht hat, ist wohl 
Bouchardet 4 gewesen. Nach ihm sind Tilden und Wallach zu nennen. 
In ein brauchbares Stadium aber trat das Verfahren zur svnthetischen Ge
winnung erst, als die Farbenfabriken vorm. Fr. Bayer &, Co. ihr Patent 
F 28390 IVj39 bi. vom 11. September 1909 niedergelegt hatten. Das Verfahren 
wurde von den beiden Chemikern Fritz Hofmann und Karl Contelles 5 

gefunden. Der Patentanspruch lautete: "Verfahren zur Herstellung von kiinst
lichem Kautschuk darin bestehend, daB man synthetisches Isopren mit oder 
ohne Zusatz von die Polymerisation befordernden Mitteln auf Temperaturen 
unter 2500 C erwarmt". Es ist dann noch cine lange Reihe von Patenten 
erteilt worden. Harries, der an£angs die Darstellungsmoglichkeit des Kaut-

1 Wiesner, Die Rohstoffe des Pflanzenreiches. Berlin 1914. 
2 Gurnrnizeitung 19, 1053 (1905). 
3 Kolloidchern. Beihefte 6, H. 1. 
4 Ber. dtsch. chern. Ges. 8, 904 (1875); 12, 577 (1879). 
5 Liebigs Ann. Chern. 385 (1911). 
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schuks aus Isopren bestritten hatte, entwickelte spater eine neue Synthese aus 
Isopren. Er erhitzte Isopren mit Eisessig bei etwas liber 100°. Harries ent· 
deckte dann spater die Natriumkautschuke, welche von den Farbwerken vorm. 
Fr. Bayer & Co. ebenfalls zum Patent angemeldet wurden. Diese Art der 
Herstellung besteht nach dem Patentanspruch darin, daB "man Butadien, 
seine Homologen und Analogen der Einwirkung der Metalle der Alkali· oder 
Erdalkalireihe, ihrer Mischungen, Legierungen oder Amalgame aussetzt". Diese 
letzteren Kautschuke sind sehr zahe, nervoige Produkte von hoher ZerreiB· 
festigkeit. Wissenschaftlich einwandfrei gelang eli! bisher aus folgenden Stoffen 
Kautschuk herzustellen: "Erythren, Isopren, Piperylen, Dicsoprenyl, a·a·Di· 
methylbutadien, aa·M·Tetramethylerythren, Phenylerythren und anderen Deri· 
vaten des Butadiens." 

Synthetischer Zahnkautschuk ist mit organischen Farbstoffen gefarbt und 
deshalb leichter als der natiirliche. Seine Verarbeitung fur zahna.rztliche 
Zwecke ist a.hnlich der des vegetabilischen Kautschuks. 

d) Regenerierter Kautschuk. 
Die Regenerate des Kau'tschuks erreichen nicht den Wert des ursprung. 

lichen Produkts. Sie sind Erzeugnisse aus Vorgangen, die eine Verwertung 
des Altkautschuks zum Ziel haben. Bei dieser AuIarbeitung des Kautschuks 
werden, -lUll den Schwefel vom Kautschukmolekul zu trennen, meist starke 
Chemikalien und hohe Temperaturen angewandt. Die Verarbeitung im zahn· 
a.rztlichen Laboratorium ist recht schwierig, besonders das Stopfen. Die aus 
regeneriertem Kautschuk hergestellten Prothesen besitzen keine groBe Bruch· 
festigkeit. 

2. Ersatzstofl'e fiir Kautschuk. 
Der hohe Preis des Kautschuks und manche Mangel haben es verursacht, 

daB man nach Ersatzsto££en fiir Kautschuk suchte. Als solche wurden genannt: 
1. Bakelit, 2. Resinit, 3. Galalith, 4. Ernolith, 

5. Celluloid, 6. Cellon, 7. Cellit. 
Bakelit und Resinit sind synthetische Harze, die wegen ihres intensiven 

Phenolgeruches von Schroder als ungeeignet bezeichnet worden sind 1. 

Galalith, das aus dem EiweiBstoff der Milch hergestellt wird, kann nicht 
verwendet werden, weil ihm wichtige physikalische Eigenschaften fehlen. 

Ernolith hat stark fischigen Geruch und ist daher ungeeignet fiir die Ver
wendung im Munde. 

Celluloid ist ebenso wie Cellon und Cellit ein kolloidaler Korper. Es ist 
eine Losung von Campher in Nitrocellulose. Wird Baumwolle (Zellstof£, Cellu
lose) mit einem Gemisch von Salpeter- und Schwefelsaure behandelt, so erhalt 
man je nach den Herstellungsbedingungen zwei verschiedene Stoffe: Kollodium
wolle und SchieBbaumwolle. Mischt man Kollodiumwolle mit Campher, so 
erhii.lt man das Celluloid. Es wurde 1870 von den Schriftsetzern J. S. und 
J. W. Hyatt in Amerika ed'unden. Wie weit verbreitet seine Anwendung 
ist, ist be4annt. Es ist entwede:r durchsichtig, glashell oder gefii.rbt. -In der 
Zahnheilkunde ist das Celluloid besonders in den Jahren 1879 und 1880 viel 
zu Plattenprothesen verwendet worden. Zur Herstellung von Ersatzstucken 
wird es heute nur sehr selten benutzt. Haufiger gebraucht man es zur Be· 
festigung von Jodoformgazetampons auf frischen WundfIachen im Munde. 

Verarbeitung des Celluloids. Es gibt zwei verschiedene Methoden 

1 Das von Wieland in seinem Aterno-Verfahren benutzte bakelitahnliche synthe
tisclie Harz besitzt diesen Geruch nicht. 
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fur seine Verarbeitung, das PreBverfahren und das Spritzverfahren. Die haupt
sachlich angewandte Verarbeitungsart ist die des Pressens, fur die E manes 
zuerst eine Vorschrift gab, um deren Ausbau sich A vellan besonders verdient 
gemacht hat. Avellan benutzt die Tatsache, daB gesattigte KochsalzlOsung 
erst bei 109,5° siedet, bei welcher Temperatur das Celluloid gut schmiegsam 
ist. Der PreBvorgang findet in einem mit gesattigter KochsalzlOsung gefUllten 
Topf statt. Das Modell, auf dem die Celluloidplatte gepreBt wird, ist aus Metall 
gegossen und befindet sich in unmittelbarer Beruhrung mit dem Cuvettenboden. 
Es mu13 aus Metall hergestellt sein, weil der Gips als schlechter Warmeleiter 
in schwer kontrollierbarer Art sich erwarmt und also eine groBe Unsicherheit 
bei der Feststellung der Temperatur veranlaBt. A vellan hat gezeigt, daB 
bei 150° AuBentemperatur nur 92° in der mit Gips ge£ullten Muffel nach 
18 Minuten Temperatureinwirkung herrschen. Ferner wies er nach, daB die 
Temperatur, die notig ist, um das Celluloid nur ganz unwesentlich zu beein
flussen, hochstens 1100 wahrend einer Zeit von 10 Minuten sein darf. Schon 
bei dieser Temperatur fangt die Farbe an, sich zu verandern. 1100 wahrend 
20 Minuten und 115° sind Warmegrade, die man nicht gebrauchen darf, ohne 
das Celluloid zu verderbcn. Celluloid laBt sich pressen, wenn man etwa 10 Minuten 
lang eine Temperatur von 100-105° einwirken laBt. 

Die zweite Art der Herstellung von Celluloidprothesen, das Spritzverfahren, 
haben Winderling und Moriland 1879 veroffentlicht. In dickflussigem 
Zustand wurde die Celluloidmasse mit einem von Winderling konstruierten 
Apparat in den fur dieProthese freigebliebenen Raum der Cuvette gespritzt. 
Man ist jetzt fast ganz von der Herstellung von Dauerprothesen aus Celluloid 
abgekommen, weil es sich in vielen Mundhohlen nur schlecht halt, in anderen, 
vielleicht durch seinen Camphergehalt, Entzundungen der Schleimhaut her
vorruft. 

Cellon ist ein dem Celluloid ahnliches Praparat. Es ist ein Cellulose
acetat und schon seit mehr als 15 Jahren in der Patentliteratur bekannt. Man 
hat etwa 2 Jahre zur Ausarbeitung des technischen Verfahrens seiner Herstellung 
gebraueht. Es fangt nicht Feuer wie Celluloid. In Wasser von 70--80° er
weicht es (Eiehgrun). Man hat die verschiedensten Verfahren ausgearbeitet, 
um es fUr die zahnarztliche Prothese nutzbar zu machen. Es ist in der Art 
verarbeitet worden, daB man die einzelnen Stucke in Aceton tauchte und dann 
aufeinanderpreBte, nachdem die Cuvettcn durch trockene Erhitzung vorbereitet 
waren. Man versuchte ferner, seine Anwendung zu ermoglichen durch das 
Spritzverfahren (R. Hesse). Da Cellon in der Mundflussigkeit gewissen Ver
anderungen ausgesetzt ist, uberzog man die Stucke nach AbschluB del' Politur 
mit einem Lack, der sie konservieren sollte. Man hat auch versucht, dadurch 
brauchbare Ersatzstucke zu erzielen, daB man das Cellon in gefeiltem Zustand 
ohne Aceton auf die Cuvetten tat und so preBte (Wustrow). Reparaturen 
konnen unter Zuhilfenahme von 50% Essigsaure ausgefuhrt werden. Das 
Cellon ist rot, glashell und schwarz. Mit Cellon hat man im allgemeinen keine 
befriedigenden Erfolge erzielt. Mit den bisher geubten Verarbeitungsmethoden 
wird sich das Cellon in der zahnarztlichen Prothetik nicht einburgern. Es sei 
noch hinzugefUgt, daB das Cellon eine ausgedehnte Verwendung bei der Her
stellung der Gasmaskenfenster gefunden hat. 

3. Schleif- und Poliermittel. 
Zum Schleifen gebrauchen wir Korper, die harte I' sind als die zu bearbei

tenden Stoffe. Wahrend das Schleifen als ein Schneide- oder Schabevorgang 
anzusehen ist, bei dem je naeh der KorngroBe des Schleifmittels groBere oder 
feinere Rillen, Einsenkungen in die Oberflache des Objekts entstehen, ist das 
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Polieren ein Vorgang, der eine Einebnung der Oberflache des zu polierenden 
Gegenstandes erzeugt. Als Poliermittel konnen im Gegensatz zu den Schleif
mitteln solche gebraucht werden, die eine geringere Harte haben als der zu 
bearbeitende Gegenstand. "Ober den Poliervorgang hat Cecil H. Desch 
genauere Studien angestellt. Die Einebnung der, zu polierenden Gegenstande 
findet entweder dadurch statt, daB eine Verfliissigung an den obersten Schichten 
der Oberflache erzeugt wird (z. B. durch die bei der Rotation der Poliermittel 
erzeugte Warme) oder durch Druck (z. B. mit einem Polierstahl). Unter den 
Mitteln, die wir zum Schleifen und Polieren, und zwar gewohnlich mit Wasser
oder Olzusatz - zwecks Herabminderung der entstehenden Warme - vcr
wenden, sind besonders zu nennen: 

l. Carborund. Es ist ein Siliciumcarbid SiC. Der Carborund wird aus 
einer durch den elektrischen Strom geschmolzenen Masse gewonnen, die aus 
Quarzsand und gemahlenem Koks besteht. Die entstehenden Carborund
krystalle besitzen eine recht hohe Harte (9,5). Unter hohem Druck und unter 
Benutzung eines hitzebestandigen Bindemittels werden die Carborundkryetalle 
zu Radchen, Spitzen usw. zusammengepreBt und gebrannt. Auf Stahlscheiben 
und Streifen ist dies Mittel gleichmaBig als Pulver verteilt und mit einem Klebe
mittel befestigt. Solche Carborundriider, -scheiben und -streifen sind wichtige 
Hilfsmittel in der prothetischen und konservierenden Zahnheilkunde. 

2. Corund besitzt nach der MoBschen Harteskala die Harte 9. Es ist 
krystallisierte Tonerde, Aluminiumoxyd ~03' Seine Krystall£orm gehort 
dem hexagonalen System an. Der edle Corund ist farblos und durchsichtig. 
Blaugefarbt kommt er als Saphir, rot als Rubin vor. Corund mit unreinen 
Beimischungen, z. B. Eisenoxyd, ist Schmirgel. Ala solcher wird er in verschie
denen Feinheitsgraden verwendet. 

3. Diamantstaub, befestigt auf Kupferscheiben, -Kegeln, -Zylindern. 
-Spitzen, -Radern usw. wird ebenfalls zum Schleifen benutzt. da er sehr hart 
ist, z. B. bei Kronen- und Briickenarbeiten. 

4. Bimsstein ist eine porose graue oder weiBliche Masse. Er ist ein vulka
nisches Glas, zahlt also zu den ErguBgesteinen. Wir verwenden den Bims
stein hauptsachlich in gepulverter Form. 

5. Schlammkreide, durch Schlammen von kohlensaurem Kalk erhalten. 
ist ein Poliermittel. 1st mit ihrer Hilfe die Oberflache der Prothese schon 
spiegelglatt gemacht, dann erhoht den Glanz noch die Anwendung von 

6. Pariserrot oder Englischrot, welches Eisenoxyd (Ferrioxyd) ist. Es 
entsteht beim Gliihen von Ferrosulfat 

2 FeS04 = Fe20 a + SOa + S02' 
1m Handel ist es auch unter dem Namen Kolkothar als Farbmittel bekannt. 

c. Materialien der Metallverarbeitnng. 
1. Die MetaUe. 

AuGer den hisher genannten Stoffen finden in der zahnarztlichen Prothetik 
die Metalle ausgedehnte Anwendung. 

Die Metalle denkt man sich aus Krystallen zusammengesetzt. Diese ordnet 
man den oben erwahnten 6 Krystallsystemen ein. Die Krystalle denkt man 
sich aufgebaut aus kleineren Einheiten, die man Krystalliten nennen kann. 
Die meisten Metalle krystallisieren nach dem regularen System. Ausnahmen 
sind jedoch z. B. Wismut und Zink. die nach dem hexagonalen, Zinno das nach 
dem quadratischen System auskrystallisieren. 
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Die Energie, die die Krystalliten zum ~rystall, die Krystalle zum Metall 
aneitlanderkettet, heiBt Kohasion. Sie ist ~bestim:t:nend fUr die Dehnbarkeit, 
Zahigkeit, Elastizitat, Schlagfestigkeit, Ziehbarkeit, Hammerbarkeit, Schmied
barkeit. 

Als Adhasion bezeichnet man die Energie, die zwei sich beriihrende Korper 
der Absicht, sie zu trennen, als Widerstand entgegen setzen. 

Die Harte der Metalle wird nach der MoBschen Harteskala gemessen. 

Harteskala 1. 

BIei . 1,5 Kupfer 2,5-3 
Zinn. . 1,5 Platin . 4,3 
Wismut 2,5 Eisen . 4-5 
Gold . 2,5-3 Stahl . . 5-8,5 
Silber . .. 2,5-3 Palladium 4,8 
Aluminium . 2 Iridium . 6 

Biegsam wird ein Metall, wenn die seinen Verband bildenden Krystalle 
sich gegeneinander verschieben lassen. Dies kann man z. B. durch Warme
zufuhr erreichen. Wird die Warmezufuhr erhOht, so wird das Metall fliissig. 
Es lassen sich zuerst die Krystalliten und dann die Molekiile, aus denen die 
Krystalliten bestehen, gegeneinander verschieben. 

Die Schmelztemperatur ist der Warmegrad, bei dem eine solche Ver
schiebung der einzelnen Teilchen gegeneinander einzutreten vermag ohne 
Anwendung anderer Energien. Eine solche Verschiebung der Molekiile eines 
Metalles nennt man FlieBen, FluB des Metalls. 

Tabelle fiber Schmelz- und Siedetemperaturen 2. 

Quecksilber 
Kalium. 
Natrium. 
Zinn .. 
Wismut .. 
Cadmium 
Blei ... 
Zink .. 
Aluminium 
Silber ... 
Kupfer .. 
Gold ... 
Eisen 

Reines Eisen . . . . . 
Kruppsches FluJ3eisen . 
Elektrolyteisen 

Nickel .... . 
Platin ........ . 

Schmelztemperaturen Siedepunkte 
38,87° 356,95° 
62,5° (63,50) 757,50 (762,20) 
97,6° (97,50) 877,50 (882,90) 

231,920 (231,830) 22750 (22000) 
270,950 (271 0) 1435° (1506~) 
321,01 ° (320,92°) 767,3° 
326,9° (327,430) 1525° 
419,4° (419,20) 905,7° 
6580 (658,70) 18000 (2200°) 
961,5° (960,20) 19550 (20500) 

1084,1 ° (1082,60) 2310° (22920) 
10640 (1062,40) 22000 26100) 

909° 
1532° 
1527° 
1452,3° 
17640 bei 3804° im Lichtbogenofen destillierbar. 

Tabelle fiber spezifische Gewichte. 
Kalium . . 0,86 Kupfer . . 
Natrium. . 0,97 Nickel .. 
Aluminium 2,7 Silber. . . 
Zink . . 7,1 Blei. . . . 
Zinn . . 7,28 Quecksilber 
Eisen. . 7,86 Gold . . . 
Cadmium 8,64 Platin. . 
Wismut. 9,8 

8,93 
8,8 

10,5 
11,34 
13,69 
19,3 
21,4 

Die absolute Festigkeit ist die ZerreiBbarkeit eines Metalles. Man 
miBt sie an einem 100 mm langen Stab von I qmm Querschnitt durch die 
Anzahl von Kilogramm, die notig sind, einen solchen Stab aus dem zu unter
suchenden Metall zu zerreiBen. 

1 Nach Landolt-Bornstein, "Physikalische Tabellen". Berlin: Julius Springer 1923. 
2 Ebenda. 
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Tabelle uber die Festigkeit einiger Stoffe gegen Zug (Z.) kg/mm2 1. 

Aluminium 10-40 Nickel 50 
Blei. . . 2,1 Platin 34 
FluBeisen 34-50 Silber. 29 
Gold . . 27 Zink . 13-20 
Kupfer . -50 Zinn. 2,5 
Me!!sing . 30-50 

Tabelle liber die ZerreiBfestigkeit. 

Zinn 
Blei. 
Gold 
Zink ... 
Aluminium. 
Magnesium. 
Silber. 
Platin. 
Kupfer 
Nickel 
Stahl. 

Wust Ebeling 
3,5-4 1 
1,2 1 
7,8 11 

15-25 13 
12-24 14 
21,5 14 
10 . 17 
28 22 
20-24 24 

48 
80 

Ais Elastizitat bezeichnen wir die Erscheinung, daB·Stoffe nach Belastung 
und dadurch erfolgtem Zusammendriickcn, Dehrien oder Abbiegen ihre urspriing-
liche Gestalt wieder zu erlangen streben. . 

Schlagfestigkeit, Schmiedbarkeit, Hammerbarkeit, Ziehbar
keit bezeichnen die Eigenschaften der Metalle; unter Druck, Zug, Schlag 
und StoB Gestaltsveranderungen annehmen zu konnen, ohne dadurch ihren 
Zusammenhang zu vetlieren. 

Walzbarkeit 3 

Nickel 
Eisen 
Zink 
Blei 
Platin 
Zinn 
Kupfer 
Aluminium 
Silber 
Gold 

Ta belle 2 u.ber 
Hammerbarkeit 3 

Eisen 
Platin 
Kupfer 
Aluminium 
Silber 
Gold 
Zinn 
Blei 

Ziehbarkeit 3 

Blei 
Zinn 
Zink 
Nickel 
Aluminium 
Gold 
Kupfer 
Eisen 
Silber 
Platin 

Wahrend man die Schlagfestigkeit in Kilogramm fiir den Quadratzentimeter 
messen kann, lassen sich Schmiedbarkeit, Hammerbarkeit, Ziehbarkcit nicht 
mit bestimmten Zahlen angeben. 

Untor SchweiBbarkeit versteht man die Eigenschaft einiger Metalle, 
zusammenflieBen zu· konnen. Dieses ZusammenflieBen erfolgt meistens unter 
Druck nach einer Erhitzung bis in die Hohe des Schmelzpunktes. Gold 
allein laBt sich nach Durchgliihen kalt schweiBen. Das "kohasive Stopfen" 
aes Goldes beruht auf dieser Eigenart. Unedle Metalle, die leicht oxydieren, 
miissen an den Stellen, wo sie zusammengeschweiBt werden sollen, von ihren 
Oxyden befreit werden, da die Oxyde das SchweiBen verhindern. 

Unter edlen Metallen versteht man im Gegensatz zu unedlen Metallen 
solche, die schwer .. oxydieren. Man formuliert diesen Unterschied auch so, daB 
. man sagt, die edlen Metalle werden durch die weniger edlen aus ihren Losungen 
ausgefallt. 

1 Nach Landolt -Bornstein, "Physikalische Tabellen". Berlin: Julius Springer 1923. 
2 Nach Ebeling. ',; 
3 Die walz-, hammer- und ziehbarsten stehen je an letzter Stelle. 
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Unter Oxydation versteht man die Eigenscha£t der Metalle, sich mehr 
oder weniger leicht mit Sauersto££ zu verbinden. Diese Oxydation erfolgt ent
weder nur oberflachlich (Aluminium) oder sie wandelt das ganze Metall um 
(Eisen). Durch Losung der Oxyde im geschlossenen Metall konnen schwer
wiegende Veranderungen im Metall in bezug auf die Leistungsfahigkeit desselben 
stattfinden. Die Oxydation kann man verhindern, wenn man den Luftsauerstoff 
von den Metallen durch Uberstreuen mit Kohlenpulver abhalt, wobei der Kohlen
stoff den Sauerstoff bindet, oder durch Verwendung von entwassertem Borax, 
der auf das geschmolzene Metall gestreut wird. Der Borax muB entwassert, 
d. h. von seinem Krystallwasser befreit sein, da er sonst durch sein Aufblahen 
stort. Die Entwasserung erreicht man durch langsames Erwarmen. Borax 
verhindert nieht nur die Bildung von Oxyden, er lOst auch die etwa schon 
yom Metall mit Sauerstoff eingegangenen Verbindungen auf. Der Borax gehort 
also zu den Reinigungsmitteln fUr Metalle. 

a) Gold. 

Das Gold gehort neben dem Platin zu den Stoffen, die am geeignetsten 
sind, bei der Herstellung zahnarztlicher Prothesen verwendet zu werden. Stellt 
man an ein Prothesenmaterial folgende 8 Forderungen, daB es: 

1. Bestandigkeit gegen Mundwasser und Sauren habe, 
2. elastisch, nicht bruehig, 
3. homogen, undurchdringbar fUr Flussigkeiten sei, 
4. ein gutes Leitungsvermogen fUr Warme besitze, 
5. unmittelbar oder mittelbar verbindungsfahig mit kunstlichen Zahnen sei, 
6. leicht an Gewieht, 
7. reizlos fUr die Mundschleimhaut, 
8. gut zu verarbeiten, polierfahig sei, 

so muB man zugeben, daB das Gold von diesen Forderungen aIle bis auf eine 
erfullt. Das spezifisehe Gewicht des Goldes ist 19,32, so daB das Gold zu den 
schwersten Metallen gehort. 

Das Gold wird schon seit langer Zeit fiir prothetische Arbeiten im Munde 
benutzt dank seiner hervorragenden Eigensehaften. Trotz vieler Versuehe, das 
Gold durch andere Stoffe zu ersetzen, ist es bis jetzt nicht gelungen, dies Metall 
von seinem Platz zu verdrangen. 

V or ko m men. Das Gold ist sehr weit verbreitet auf der Erde, es findet 
sich jedoch selten in groBen Mengen. Entweder wird es als sog. Berggold oder 
auf sekundaren Lagerstatten in den Alluvionen als Waseh- oder Seifengold 
ge£unden. Als solches ist es staubkorngroB, doch werden auch Klumpen im 
Gewicht von mehreren Kilogrammen gefunden. 

Geschiehtliches. In Nubien und Athiopien soIl schon 1600 Jahre vor 
Christi Geburt Gold gewonnen sein. Zu Herodots Zeit wurde es in Gallien, 
am Ural und Altai sowie am Indus gefunden. Die Romer be sa Ben reiehe Gold
felder. In den Zwolf-Tafel-Gesetzen wird erwahnt, daB das zum Zahnersatz 
verwendete Gold mit dem Toten begraben werden durfe. Die Entdeekung 
Amerikas, die Durchforschung Australiens und Afrikas brachten neue Gold
fundstatten. Auch in Europa findet sieh Gold an primaren und sekundaren 
Lagerstatten. Es krystallisiert in Wurfeln, Oktaedern, Tetraedern, Rhomben
dodekaedern. Es kommt aueh als draht-, haar- und moosformiger Uberzug 
von Gesteinen vor. 

Gewinnung. Die goldfuhrenden Gesteine werden gepulvert und dann 
ebenso wie goldhaltiger Sand geschlammt. Das flieBende Wasser fUhrt hierbei 
die leichteren Beimengungen fort. Das schwere Gold bleibt zuruck. Diesen 
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Vorgang bezeichnet man als Goldwascherei. Bei einem solchen Waschen des Goldes 
gehen fein verteilte Mengen Gold verloren. . Dies in den Abwassern der Gold
waschereien und in den goldarmeren ErzenTransvaals enthaltene Gold wird 
auf verschiedene Art gewonnen: 

1. Nach dem Amalgamationsverfahren (Transvaal). Der goldhaitige 
Schlamm wird iiber amalgamierte Kupferplatten geleitet: Dadurch bildet 
sich zwischen dem Gold aus den Abwassern und Erzen und dem Quecksilber 
der Kupferplatten Goldamalgam. Bei der Destillation dieses Amalgams 
bleibt das Gold zuriick. Der im Schlamm noch zuriickbleibende Goldrest (etwa 
0,0025%) wird mittels der Chlorination oder des Cyanidverfahrens gewonnen. 

2. Chlorination. Zunachst wird der im Schlamm (Tailings) befindliche 
goldhaltige Pyrit von der noch vorhandenen Gangart befreit, danach werden 
die zuriickbleibenden "concentrates" gerostet, die Kiesabbrande mit Wasser 
angeriihrt und in die Mischung Chlor geleitet. Goldchlorit (Au CIa) lost sich 
im Wasser, woraus Gold (Au) durch Ferrosul£at abgeschieden wird. 

AuCla + 3 FeS04 = Au + FeCla + Fe2(SO",h. 
3. Cyanidverfahren. Dies Verfahren ist ganz besonders rationell ge

worden nach der Einfiihrung der elektrischen Entgoldung durch Siemens 
und Halske. In Transvaal, wo die goldhaltigen Quarzkonglomerate und 
Pyrite auf 1000 kg Erz etwa 20 g Gold enthalten, sind in den Abgangen aus 
dem AmalgamationsprozeB durchschnittlich 8-12 g Gold pro Tonne enthalten. 
Diese Abgange behandelt man etwa 3 W ochen hindurch, urn das Gold aus ihnen 
zu gewinnen, mit CyankaliumlOsung, in der sich das Gold zu Kaliumgold
cyanid lOst: 

2 Au + 4 KCy + H 20 + 0 = 2 (AuCy.KCy) + 2 KOH. 
Aus der Kaliumgoldcyanidlauge wird das Gold mit Hme des von Siemens 

und Halske angegebenen elektrischen Verfahrens zwischen Stahlanoden und 
Bleikathoden ausgeschieden. Diese werden dann im Flammenofen auf Rohgold 
verschmolzen. Ein alteres Verfahren fant das Gold dadurch, daB es das gelOste 
Cyandoppelsalz iiber Zinkspane flieBen laBt, auf denen sich das Gold als 
schwarzes Pulver niederschlagt: 

2 (Au Oy.KCy) + Zn = ZnCY2·2KCy + 2 Au. 
Das auf die genannte und andere Art erzeugte Gold enthalt immer noch 

Beimengungen, z, B. von Silber. Auch das Feingold des Handels ist nicht frei 
davon. Von den Methoden, das Gold von diesen Beimengungen zu trennen, 
sind die wichtigsten die folgenden: 

1. Verschmelzung mit Schwefel. Beim Schmelzen mit Schwefel ver
bindet sich das Silber des silberhaltigen Goldes mit dem Schwefel zu Schwefel
silber, wahrend sich das Gold als der schwere Korper am Boden sammelt. 

Aus dem Schwefelsilber wird das Silber gewonnen durch Verschmelzung 
mit Blei und Eisen zu sog. Werkblei. Aus diesem wird das Silber durch ver
schiedene spater zu nennende Methoden gefant. 

,2. Verschmelzung mit Schwefelantimon. Bei diesem Vorgang 
bilden sich Schwefelsilber und Goldantimon, aus dem durch Rosten Gold ge
wonnen wird. Das Schwefelsilber wird auf die oben genannte Art auf Silber 
veritrbeitet. 

3. Das Verfahren nach Miller befreit das Gold von geringem Silber-, 
Kupfer- usw. Gehfl,lt daduroh, daB Chlorgas in die Schmelze geleitet wird. Da
dmch entstehen dje Chloride von Silber, Kupfer usw., die oben schwimmen, 
wahrend das schwere Gold zu Boden sinkt. 

4. Affination. Mit diesem Verfahren werden Silber, Platin und Kupf~r 
vom Gold getrennt. Man wendet es da an, wo es sich urn 0,3-60% goldhaltige 
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Legierungen handelt, die nicht mehr als 10 0/ 0 Kupfer enthalten. Kocht man 
dunn ausgewalzte Bleche so verunreinigten Goldes mit Schwefelsaure, so bilden 
sich aus den Kupfer- und Silberverunreinigungen Sulfate: 

2 Ag + 2 H 2S04 = Ag2S04 + 2 H 20 + S02' 
Cu + 2 H 2S04 = CuS04 + 2 H 20 + S02' 

Das nach AbguB del' Sulfatlaugen zuriickbleibende Gold wird ausgewaschen, 
und mit Natriumbisulfat odeI' Salpetcr geschmolzen, urn ihm letzte Spuren 
von Silber zu nehmen.Falls man Salpeter nimmt, geht auch das Platin mit dem 
Silber in die Schlacke. 

5. Die Fallung aus gelostem Goldchlorid ergibt chemisch reines 
Gold. Bei diesem Verfahren wird ein Gewichtsteil Gold (z. B. Bruchgold) in 
3-4 Gewichtsteilen Konigswasser (3 Teile Salzsaure, L Teil Salpetersaure) ge
lost und erhitzt. Aus del' rubinroten Flussigkeit krystallisiert nach dem Ab. 
kuhlen das Goldchlorid aus. Es ist im Wasser li:islich. Durch Zusatz von Salz
saure scheidet man das etwa noch vorhandene Silber ab als weiBen Nieder
schlag von AgCl. Aus del' Losung von Goldchlorid wird reines Gold gefaUt 
durch Oxalsaure (H2C20 4), schweflige Saure (H2SOa), Eisenvitriol (FeS04) und 
Wasserstoffsuperoxyd (H20 2) (Reduktionsmittel). Wahrend die Ausscheidung 
durch Oxalsaure, die in del' Warme erfolgt, sehr fest an den GefaBwanden an
haftendes Gold liefert, erhalt man durch die Ausscheidung mit Wasserstoff
superoxyd £lockige, leicht filtrierbare Niederschlage, durch FaUung mit schwef
liger Saure und Eisenvitriol ein braupes Pulver von Gold. Die FaBung durch 
Wasserstoffsuperoxyd geht in del' Art vorsich, daB man nach Zusatz von ~02 
zur wasserigen Losung von Goldchlorid Natron- odeI' Kalilauge tut. Dadurch 
taUt Gold aus. Durch erneuten Zusatz "on H 20 2 taUt man den Rest des Goldes 
aus del' Losung. Reibt man das braune Goldpulver, das beim Einwirken von 
schwefliger Saure und Eisenvitriol auf Goldchloridli:isung entsteht, mit dem 
Polierstahl, so erhalt es Farbe und Glanz des Goldes. 

Physikalische Eigenschaften. Gold hat das spezifische Gewicht 
19,265--19,32. Es kann auf 19,41 erhoht werden, durch Ausgluhen erhalt es 
wieder das spezifische Gewicht 19,32. Sein Schmelzpunkt liegt bei 10640 (1062,4 0) 

nach Landolt - Bornstein. Die Farbe ist als goldgelh bekannt. Gold ist sehr 
weich, unlegiert kaum elastisch. An Dehnharkeit iihertrifft es aIle iibrigen 
MetaUe. Es laBt sich zu Goldblattern von 1/9000 mm Starke ausschlagen. 
I g Gold kann man zu einem Draht von 2000 m Lange ausziehen. Die Zer
reiBfestigkeit des Goldes betragt nach Wiist 7-8 kg bei cinem im Querschnitt 
I qmm messenden ausgegliihten Draht. Wird derselbe Draht kalt gehartet, 
so betragt die absolute Festigkcit nach dem genannten Autor 28 kg. Die 
Harte des Goldes ist 2,5. Es hat den sehr hohen Ausdehnungskoeffizienten 
0,000014. Das Leitvermogen fiir Warme betragt 52,3 auf Silber (100) bezogen. 

Chemische Eigenschaften. Gold ist chemisch ein- und dreiwertig, 
bildet also Auro- und Auriverbindungen. Weder in del' Warme noch in del' 
Feuchtigkeit an del' Luft geht es eine Verbindung mit Sauerstoff ein. Es ist 
chemisch auBerordentlich widerstandsfahig. Auch beim Schmelzen verhindet es 
sich nicht mit dem Sauerstoff der Luft. Mit Chlor bei etwa 250 0 verbindet es 
sich zu Aurichlorid AuCla, auch in Konigwasser ist es loslich. Aus diesel' Losung 
kann es durch viele Redllktionsmittel gefaJIt werden (Eisenvitriol, Zink). Allch 
mit Cyankalium vel'bindet sich das Gold zu KCyAuCy und KCy . AuCY3' Dies 
Doppelsalz erhalt man auch beim Mischen von Aurichlol'id mit Cyankalium. 

Nachweis. Del' Nachweis von Gold geschieht durch Schmelzen mit 
Soda auf Kohle in del' Reduktions£lamme. Wenn Gold vol'handen ist, cnt
steht ein hellglanzendes Metallkorn. In Losung weist man Gold nach durch 
Zusatz von Schwefelwassel'stoff, wodurch ein dunkelbl'aunel' Niedel'schlag von 

6* 
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GoldsuHid entsteht. Dieser ist in Salz- und Salpetersaure unlOslich, wahrend 
ihn Schwefelammon (NR4)2S lost. Mit Stannochlorid SnC~, dem etwas Stanni
chlorid (SnCI) zugefugt ist, erhalt man aus erwarmten, verdiinnten LOsungen 
bei Gegenwart von Gold einen roten Niederschlag von Goldpurpur. 

Auf einen fur uns wohl besonders interessanten Nachweis Macht Tread
well aufmerksam. Er schreibt: "Wasserstoffsuperoxyd in alkalischer Losung 
fii,llt das Gold augenblicklich als feinverteiltes Metall aus: 

2 AuOI3 + 3 H 20 2 + 6 KOH = 6 KCI + 6 H20 + 3 O2 + 2 Au. 
Bei auffallendem Lichte erscheint das gefallte Metall braun, bei durch gehendem 
Lichte aber blaugriin gefarbt". Siehe auch S. 83 (s. Literaturverzeichnis). 

a) Gold-Legierungen. 

In der zahnarztlichen Prothetik wird das Gold gewohnlich in Legierungen 
benutzt, und zwar mit Platin, Kupfer, Silber und Cadmium legiert. 

Die Elastizitat des reinen Goldes ist sehr gering. Erst durch die Bei
mengungen, besonders von Silber und Kupfer, gibt man dem Gold diese wichtige 
Eigenschaft. Von Maranka und Frohn sind Versuche gemacht worden uber 
die Elastizitat der Gold-Kupfer- und der Gold-Silber-Legierungen. Die hOchste 
Elastizitat der Gold-Silberlegierungen liegt danach bei einer Blechstarke von 
0,5 mm bei 600/1000. Bei abnehmender Starke verschiebt sich die Elastizitats
grenze standig nach der Goldseite. Bei 0,2 mm liegt sie bei 800/000, so daB 
wir als Mittel fur die giinstigste Elastizitat 700/000 annehmen konnen. FUr 
Goldkupferlegierungen von 600/000 und800/000 haben sich die' besten Resultate 
in bezug auf die Elastizitat ergeben. Es hat sich gezeigt, daB auch die Vor
behandlung der Metalle (die Art des Walzens, Rammerns, Gluhens oder Nicht
gliihens) einen EinfluB auf die Elastizitat ausubt. 

Schmelzpunkt. Durch das Legieren zweier oder mehrerer Metalle mit
einander erhalt man ein Metallgefuge, dessen Schmelzpunkt nicht etwa im Mittel 
der SchmeIzpunkte der verwendeten Metalle liegt, sondern eine vorlaufig noch 
nicht rechnerisch festzustellende Hohe hat. Man kann uber den Schmelzpunkt 
einer Legierung nur folgendes sagen: Sind 2 Metalle in flussigem Zustand 
mischbar, d. h. 16sen sie einander, und unmischbar in krystallisiertem, so wird 
der Schmelzpunkt jedes dieser Metalle durch Zusatz des andern erniedrigt 
(Fenchel). Wie weit diese Erniedrigung geht, konnen wir im voraus nicht 
berechnen. Wenn Metalle so miteinander legiert sind, daB es nicht mogIich 
ist, durch eine andere Mengenverteilung derselben einen tieferen Schmelzpunkt 
zu erreichen, so haben die Legierungen ihr Eutektikum erreicht 1. 

Es ist fur die Verarbeitung wichtig, daB die Legierungen homogen sind, 
d. h. aus Metallen zusammengestellt sind, die sich mogIichst vollkommen gegen
seitig zu losen vermogen. Es gibt auch vollig unmischbare Metalle. Das Legieren 
nimmt man am besten in der Art vor, daB man zuerst die Metalle mit hohem 
Schmelzpunkt, danach die mit niedrigem hinzutut. 

Karathohe. Goldlegierungen werden je nach der Rohe ihres Feingold
gehaltes als verschieden karatig bezeichnet. Das Feingold, das 1000 Teile Gold 
enthalt, ist 24 karatig. Die KarathOhe der Goldlegierungen folgt daraus auf 
rechnerischer Grundlage. Enthalt z. B. eine Goldlegierung 800 Teile Feingold, 
wahrend die restlichen 200 Teile aus anderen Metallen, z. B. Silber und Kupfer 
oder Platin und Kupfer bestehen, so ist die Karathohe folgendermaBen zu 
berechnen: 

1 Eutektische Legierungen zeigen ein besonders inniges Gefiige. Sie stellen gesattigte 
Metallosungen dar. 
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800 : 1000 = x : 24 
1000 x = 800 . 24 

x = 19,2 Karat. 
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Das Munzgold ist eine Legierung, die 900 Teile Feingold enthalt. Es hat 
21,6 Karat. 

( 900.24) 
\ 900 : 1000 = x : 24; x =.. 1000-' 

In der zahnarztlichen Prothetik wird hauptsachlich Gold gebraucht, das 
14-22 Karat zahlt. Man hat immer gel'll das Munzgold verwendet, ist aber 
dann gezwungen, Silber oder Kupfer oder beides hinzuzufugen, wel1l1 man nicht 
21,6karatiges, wie es das Munzgold ist, sandel'll Gold mit geringerem Fein
gehalt verwenden will. Die Berechnung der hinzuzufugenden Metallmengen 
ist etwa folgende: 

Ein Zwanzigmarkstuck wiegt 8 g. Es enthiilt auf 1000 Teile 900 Teile 
Feingold, in jedem Gramm also 0,9 gFeingold. Insgesamt enthalt ein 20 Mark
Stuck also 7,2 g Feingold. Wir nehmen als Beispiel an, daB wir aus dem Munz
gold 20karatiges Gold herstellen wollen, wir mussen also berechnen, wieviel 
Zusatze notig sind, urn aus 7,2 g Feingold 20karatiges Gold zu machen. Zu 
dieser Berechnung mussen wir zuerst ermitteln, wie viel Gramm 20karatiges 
Gold 7,2 g Feingold erge ben. Das geschieht nach der Proportion: 

20 7,2 20 x = 7,2. 24 
24 x 

7,2.24 
x = 20 x = 8,6. 

Aus 7,2 g Feingold erhiilt man dennach 8,6 g 20karatiges Gold. Also 
sind bei der Umwandlung von 7,2 g Feingold in 20karatiges Gold 8,6-7,2 g = 
1,4 g Zusatze (Platin, Kupfer, Silber) zu verwenden. Von diesen 1,4 g sind 
schon 0,8 g in der Munze enthalten, denn diese beteht ja aus 7,2 g Feingold 
und 0,8 g Zusatzen. Es mussen also zu einem 20 Mk.-Stuck 0,6 g Platin, 
Kupfer oder Silber hinzugesetzt werden, damit man 20karatiges Gold erhalt. 

1m folgenden seien einige Zusammensetzungen von 18,20 und 22karatigem 
Golde angefuhrt nach Preiswer k: 

Gold .. 
Kupfer. 
Silber 

18karatiges Gold: 
18 Teile - oder 18 Teile - oder 18 Teile 
432 
234 

20karatiges Gold: 
Gold.. 20 Teile - oder 20 Teile - oder 20 Teile, 
Kupfer. 2 2'li/3 " 2 " 
Silber. 2 11/3 Teil - I Teil, 
Platin . . . . . . .. 1 

Die platinhaltige 20karatige Goldlegierung soIl nach Poischer ganz be
sonders elastisch sein und sich fur Klammern, Schutzplatten eignen. 

22karatiges Gold: 
Gold 22 Teile, 
Kupfer I Teil, 
Silber . 3/4 
Platin . 1/4 

f3) Golfl- Silbet·-Legierungen. 

Aus neuesten Versuchen hat sich ergeben, daB man als Basis fur zahnarzt
liche Arbeiten am besten Gold-Silberlegierungen verwendet (Fenchel). Die 
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Lotarbeiten daran lassen sich sehr sicher vornehmen. 1m Gegensatz zu den 
Gold-Kupferlegierungen haben die Gold-Silberlegierungen einen hohen Schmelz
punkt. Eine 45% Kupfer enthaltende Goldlegierung schmilzt bei 910°; Gold
Silberlegierungen bei einem Silbergehalt bis 60% schmelzen bei 1050°, also 
etwa 12° niedriger als Feingold. Fiir das Gelingen des Lotens ist eine solches 
Verhalten der zu lotenden Goldlegierung von hoher Bedeutung. Die helle Farbe, 
die Gold-Silberlegierungen auszeichnet, kann nach Fenchel durch Kochen in 
Salpetersaure etwas dunkler gemacht werden, da hierbei das Silber an der 
Oberflache ausgelaugt wird. Ein kleiner Platiilzusatz (bis 4%) macht solche 
Legierungen zaher. Nach diesenErfahrungen scheint es wohl richtig zu sein, 
an Stelle des bisher viel verwendeten Miinzgoldes ein Gold mit groBerem Silber-
gehalt zu gebrauchen. -

Bestimmung des Goldgehaltes einer Legierung. 
Um den Goldgehalt einer Legierung annahernd bestimmen zu konnen, 

bedient man sich des "Probiersteins", eines dunkeln Steins. Die zu unter
suchende Legierung wird darauf einmal hin- und hergerieben. Der hierbei auf 
dem Stein zuriickbleibende Strich wird mit Scheidewasser (Salpetersaure vom 
spez. Gewicht 1,3) betupft. Je weniger diese den Strichauf dem Probierstein 
angreift, desto goldreicher ist die Legierung. Ein Vergreich mit Strichen, die 
von Probiernadeln mit bekannter Karathohe herriihren, laBt eine Schatzung 
des Goldgehaltes des zu untersuchenden Stiickes zu. 

y) Goldlote. 

Zum Loten von Goldlegierungen benutzt man Goldlote, das sind Legie
rungen, deren Schmelzpunkt tiefer liegt als der des zu lotenden Goldes. Ein 
Goldlot solI neben gleicher Festigkeit, Zahigkeit, Farbe und Unverfarbbarkeit 
im Munde moglichst denselben Feingehalt besitzen wie das zu lotende Gold. 

Gold, Kupfer und Silber sind die Basis der Goldlote. Um den Schmelz-
punkt moglichst zu erniedrigen, werden Zusatze von folgenden Metallen gewahlt ~ 

Sb Antimon, Schmelzpunkt 630°, Siedepunkt 1437°, 
Cd Cadmium, ,,316°, 763°, 
Bi Wismut " 2680, " 1100°, 
Zn Zink, "419°,,, 920°, 
Sn Zinn, ,,232°, 1450°. 

Die Schmelzpunkte sind fiir Gold 1062°, 
Kupfer. 1084°, 
Silber.. 960°. 

Goldlote mit Cadmiumzusatz. Den in der zahnarztlichen Prothetik 
benutzten Goldloten hat man lange Zeit hindurch einen tiefen Schmelzpunkt 
durch Zusatz von Cadmium gegeben.Wenn man eine homogene Legierung 
erzielen will, so muB immer der Schmelzpunkt des am schwersten schmelzenden 
Metalles iiberschritten werden.Da das Cadmium nun die sehr niedrige Siede
temperatur 763° hat, es aber in eine geschmolzene Masse von bedeutend hoherer 
Temperatur kommt, so muB es bei der Herstellung von Goldloten im "OberschuB 
zugesetzt werden, um die verdampfende Menge auszugleichen. Um das Ver
dampfen des Cadmiums beim Legieren moglichst einzuschranken, wickelt man 
das der Metallschmelze hinzuzufiigende Cadmium in Seidenpapier und wirft 
es dann in die Schmelze. 

Goldlote mit Zinnzusatz. Neuerdings wirdnach dem Vorschlag von 
Fenchel zur Schmelzpunkterniedrigung von Gold Zinn benutzt. Die Leicht
fliissigkeit wird durch Zink erzielt. Da man durch Kupferzusatz eine dunkle 
Farbe erreicht, so wird Messing zur Schmelze hinzugesetzt. 
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Die Herstellung von Goldlot mit einem Feingehalt von 800/1000, also 
19,2karatig, geschieht etwa folgendermaBen (Fenchel): 

80 Teile Gold werden mit 4 Teilen Zinn zusammengeschmolzen. Der 
Schmelzpunkt dieser Legierung liegt bei 550°. Danach werden 12 Teile Messing 
und 4 Teile Kupfer hinzugefugt. Statt der 4 Teile Zinn und 4 Teile Kupfer kann 
man auch 8 Teile einer Bronze mit einem 50%igen Zinngehalt verwenden. 
Je mehr Messing und je weniger Zinn man gebraucht, um so hoher steigt der 
Schmelzpunkt. Durch nachtragliches Auskochen in Salpetersaure, Abbiirsten 
und Auskochen in Salzsaure wird die Farbe verdunkelt. Das so erhaltene 
19,2karatige Goldlot schmilzt bei 650°, also recht tief. 

18karatiges Goldlot, also ein Lot mit einem Feingehalt von 750/1000, erhalt 
man durch Zusammenschmelzen von 

Gold . . 75 Teile, 
Zinn . . 3,5 " 
Messing . 21,5 " 

13,44karatiges Goldlot, also ein Lot mit einem Feingehalt von 560/1000, 
das bei 500° schmilzt, erhalt man durch Zusammenschmelzen von 

Gold . . 58 Teile, 
Zinn . . 3 " 
Silber. . 5 
Messing. 36 

Reparaturgoldlot. MuB man mehrere Lotungen am gleichen Stuck 
nacheinander ausfuhren, so beginnt man am besten mit hochschmelzendem Lot 
und wahlt dann tiefer schmelzendes. Rei Reparaturen weiB man gewohnlich 
nicht, welchen Schmelzpunkt die am auszubessernden Stuck verwendeten Lote 
haOOn. Urn nicht in die Gefahr zu kommen, vorhandene Lotstellen wieder 
aufzuloten, verwendet man am besten leichtflussiges, tiefschmelzendes Reparatur
lot. Ein solches Reparaturlot von 18 Karat mit einem Schmelzpunkt bei 500° 
nennt Fenchel: 

Gold . . . . . . . . . 75 Teile, 
Zinn . . . . . . . .. 7,5 " 
Messing. . . . . . . . 17,5 " 

Schon bei 400° flieBt folgendes 18karatiges Goldlot: 
Gold . . . . . . . . . 75 Teile, 
Zinn ......... 14 
Messing. . . . . . . . II " 

Diese Goldlote mit Zinnzusatz bedurfen jedoch wohl noch genauerer 
Nachpriifung in bezug auf ihre einwandfreie Verwendbarkeit. 

Goldlote ohne Zinnzusatz. Es seien der Vollstandigkeit halber noch 
einige Zusammensetzungen von Goldloten genannt: 

PoIse her nennt folgendes 20karatiges Goldlot: 
Gold . . . . . 5 Teile, 
Kupfer . . . . . 0,25 " 
Silber. . . . . . 0,50 " 
Zinklot . . . . . 0,25 " 

Zinklot besteht aus Kupfer und Zink zu gleichen Teilen. Ein anderes 
20karatiges Goldlot hat nach Herbst folgende Zusammensetzung: 

Gold • . . . . . 10 Teile, 
Kupfer. . . . . 0,5 
Cadmium . . . . 1,5 " 

18karatiges Goldlot naQh Herbst: 
Gold .. 
Kupfer. 
Silber .. 
Cadmium 

14,4 Teile, 
2,4 " 
0,8 " 
1,7 .. 
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16karatiges Goldlot: 
Naeh PoIse her Naeh PoIse her 

Gold. . " . . 6 Teile 11 Teile 111/s Teile 
Kupfer. . . . 2 " 21/, " l1/s " 
Silber . . . . 1 Teil 31/ 4 " 3" 
Zink. . . . . l/S Teil. 

Beim LotprozeB benutzt man sog. Lotmittel, z. B. Borax, Salpeter (naheres 
siehe unter Lotvorgang). 

d) Andere Go7dlegierungen. 

Gold - Aluminium wird mit verschiedenem Feingehalt hergestellt. Als 
"Niirnberger Gold" wird eine solche Legierung in der Metallindustrie gebraucht. 
Diese Legierung enthalt 90% Kupfer und 10% Gold-Aluminium. Fenchel 
weist darauf hin, daB man wegen des je nach der Menge des verwendeten Alu
miniums hohen oder niedrigen Schmelzpunktes die Verwendbarkeit fiir zahn
arztliche Zwecke nachpriifen sollte. Eine von Bock unternommene Nachpriifung 
hat ein negatives Resultat ergeben. 

Gold - Nickel schmilzt bei 950°. Es eignet sich vielleicht fiir zahnarzt
Hche Zwecke. 

Gold - Blei-Legierungen sind sehr sprOde. 
Gold - Palladium-Legierungen sind schon bei 10 Teilen Pd. auf 100 

fast weiB. 
Gold und Plat in konnen in den verschiedensten Verhaltnissen mit

einander legiert werden. Die Harte dieser Legierungen nimmt nach Borne mann 
bei Verwendung bis zu 50 Gewichtsteilen Platin auf 100 der Legierung zu, um 
dann wieder zu fallen. Diese Legierungen werden in der Zahnheilkunde ver
wendet, um Gold elastischer und zaher zu machen fiir die Verwendung von 
orthodontischen DehnbOgen, Klammern, Verankerungsstiften. Auch als Fiill
gold wird diese Legierung verwendet. 

Gold - Antimon-Legierungen sind hart und sprode. 
Gold - Zinn-:r..egierungen haben infolge ihres Zinngehaltes einen sehr 

niedrigen Schmelzpunkt (s. oben). Eine 7karatige Legierung schmilzt bei 290°. 
Gold - Zink-Legierungen werden zur Herstellung von Goldlot verwendet. 

Der Schmelzpunkt einer solchen Legierung mit 36,5% Zink liegt bei 651°; eine 
Gold-Zinklegierung mit 74% Zink schmilzt bei 490°. 

Stahlgold: Die wertvolle Eigenschaft dieses von Roach angegebenen 
Goldes ist die Bewahrung der Elastizitatskraft auch nachdem es gegossen ist. 
Seine Zusammensetzung wird geheim gehalten. Ein sehr kleiner Nickelzusatz 
scheint ihm die fiir die Prothetik so wichtige Eigenart zu verleihen. 

b) Silber. 
Silber ist schon sehr lange bekannt, es wurde schon vor Christi Geburt 

zur Herstellung von Miinzen gebraucht. 
Vorkommen. Das Silber kommt gediegen vor in platten-, haar- und 

drahtahnlicher Form mit verzerrten Wiirfeln bedeckt. Es findet sich vererzt 
als Silberglanz, Rotgiiltigerz (lichtes oder dunkles) und Fahlerz. Nicht nur in 
Verbindung mit Schwefel, wie als Silberglanz und Rotgiiltigerz, sondern auch 
mit Selen, Tellur, Antimon und Arsen verbunden, ferner mit den Halogenen 
ChIor, Brom und Jod verbunden kommt es vor. Blei- und Kupfererze enthalten 
oft Silber. 

Ge winn ung. Die Gewinnung des Silbers erfolgt auf verschiedene Arten durch: 
1. das Pattinsonieren, . 
2. das Verfahren nach Parkes, 
3. das Extraktionsverfahren nach Ziervogel, 
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4. das Amalgamationsverfahren, 
5. das elektrolytische Verfahren. 
1. Das Pattinsonieren und das Verfahren nach Parkes werden an

gewendet, um Silber von Blei zu scheiden. Das Pattinsonieren besteht in Schmelz
prozessen. Beim Abkiihlen des geschmolzenen bleihaltigen Silbers krystalli
siert zuerst Blei aus, das man herausschopft, wahrend eine Legierung von 
Blei und Silber zuruckkbleibt. Diese wird we iter geschmolzen und beim Abkuhlen 
wieder Blei herausgeschopft. Das wiederholt man, bis das Blei etwa 0,1 % Silber 
enthalt. 1m Flammofen wird dann im sog. KuppelationsprozeB das Blei zu 
leicht schmelzbarem PbO oxydiert, das abflieBt. 

2. Das Verfahren nach Parkes, das Parkesieren, besteht darin, 
daB man silberhaltiges Blei mit Zink zusammenschmilzt; beim Abkuhlen scheidet 
sich dann ein Zinkschaum "Reichschaum", eine Zink-Blei-Silber-Legierung abo 
Aus dieser wird das Silber durch Elektrolyse gewonnen. Die Zink-Blei-Silber
Legierung bildet die Anode. Auf der Kathode schlagt sich nahezu reines Zink 
nieder. Ein Pulver von hochprozentigem Silbergehalt faUt zu Boden. Das 
Silber wird daraus auf dem Treibherd gewonnen. 

3. Das Extraktionsverfahren wird bei den kupfer- und eisenhaltigen 
Silbererzen angewendet. Durch Rostvorgange wandelt man die Erze in Sulfate 
um, von denen bei Einwirkung hoher Temperaturen die Eisen- und Kupfer
sulfate zersetzt werden, wahrend aus dem in heiBem Wasser lOslichen Silber
sulfat Ag2S04 das Silber mit Kupfer ausgeschieden wird. 

4. Das Amalgamationsverfahren. In Europa benutzt man die 
Fasseramalgamation. Das vererzte Silber wird in Silberchlorid ubergefuhrt, 
das beim Mischen mit Quecksilber Quecksilberchlorid und Silber ergibt. Das 
Silber vereinigt sich mit dem uberschussigen Quecksilber zu Silberamalgam 
und wird aus diesem durch Destillation gewonnen. 

5. Das elektrolytische Verfahren. Der galvanische Strom fuhrt von 
den als Anoden dienenden Rohsilberplatten das Silber durch einen Elektrolyten 
von Silbernitrat zu den aus dunnem Reinsilberblech bestehenden Kathoden, wo 
es chemisch rein abgeschieden wird. 

Physikalische Eigenschaften: Silber hat das spezifische Gewicht von 
10,554-10,567 bei kalter Bearbeitung, gegossen von 10,454-10,511. Beim 
Schmelzen nimmt es Sauerstoff auf, den es beim Abkuhlen wieder abgibt und 
dadurch leicht poros wird. Deshalb eignet sich auch reines Silber schlecht zu 
gro13eren Gussen. Es schmilzt bei 960 0 (Holleman), hat eine reine, wei13e 
Farbe, glanzt stark. Es ist harter als Gold und Kupfer und nachst Gold das 
dehnbarste Metall. 1/10 g Silber kann man zu einem Draht von 180 m Lange 
ausziehen und Blattchen von 1/4000 mm Dicke aus ihm herstellen. Seine Krystalle 
gehoren dem regularen System an. 

Chemische Eigenschaften. Reines Silber bleibt an der Luft unver
andert. Sobald aber schwefelhaltige Verbindungen auf Silber wirken, schwarzt 
es sich. Es entsteht durch Einwirkung von Schwefelwasserstoff Ag2S, schwarzes 
Schwefelsilber. Aus kosmetischen Grunden ist es also fur die zahnarztliche 
Prothetik schlecht geeignet, denn im Munde sind wohl immer Schwefelver
bindungen vorhanden. Seine Haltbarkeit als Prothesenmaterial ist der der 
Messinglegierungen ahnlich. Am leichtesten lost sich Silber in Salpetersaure 
unter Bildung von Silbernitrat AgN03 • Silber lOst sich auch in heiBer Schwefel
saure unter Bildung von Silbersulfat Ag2S04 • 

a) Silberlegierungen. 

Von den Silberlegierungen sind auLler der schon besprochenen Goldsilber
legierung nur noch 3 nennenswert: 
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1. Silber - Wismut. Diese Legierung kommt bei der Herstellung der 
Zinn-Silberamalgame vor. 

2. Silber - Platin im Verhaltnis von 100-52,5 ist als a-Krystall unter 
dem Namen Dental-Alloy bekannt. 

3. Silber - Palladium. Diese Legierung hat in den letzten Jahren Be
deutung erlangt infolge ihrer Verwendung fUr die Krampons der kiinstlichen 
Porzellanzahne. Silber und Palladium lassen sich in sehr verschiedenen Ver
haltnissen legieren. Die Legierungen haben groBe Harte und nehmen helle, 
einwandireie Politur an. Durch Palladiumzusatz zum Silber wird der Schmelz
punkt des Silbers sehr erhOht. Es diirfte dies auf die Moglichkeit hindeuten, 
Silber-Palladium-Krampon-Zahne mit Hartlot loten zu konnen, nur muB es 
ein moglichst tiefschmelzendes Lot sein, wie z. B. Zinn-Gold-Silber- und Zinn
Gold-Messing-Lote. 

P) Silberlote. 
Als Silberlote gibt Karmant u. a. an: 
Sehr hartes Silberlot, Feingehalt 800/1000 

Silber . . . . . 4 
Kupfer 1 

Hartes Silberlot Feingehalt 700/1000 
Silber . . . . . 28 
Kupfer· 2 
Messing . . . . 10 

Silberlot zum Nachloten, Feingehalt 500/1000 
Silber . . . . . . . . . 1 
Messing . . . . . . . . 1 

Sehr leichtfiussiges Silberlot, Feingehalt 385/1000 
Silber . . . . . . . . . 5 
Messing . . . . . . . . 6 
Zink. . . . . . . . . . 2 

Beim Zusammenschmelzen der Silberlotlegierung muB man das sehr heftige 
Bestreben des geschmolzenen Silbers,· Kupfers, Zinks usw., Sauerstoff auf
zunehmen, beachten. Das im Tiegel befindliche Silber ist unter Boraxbedeckung 
zu schmelzen. Ohne es erkalten zu lassen, werden die iibrigen Metalle zugesetzt. 
Damit eine gute Durchmischung stattfindet, wird vor dem AusgieBen des 
Lotes tiichtig umgeriihrt. 

c) Kupfer. 
Kupfer ist schon sehr lange bekannt, die Agypter verwandten es ·mit Zinn 

legiert als Bronze. Bei den Romern diente es als Miinze. 
Vorkommen. Kupfer ist weit verbreitet, es kommt gediegen und vererzt 

vor. Seine Krystallform gehort zum regularen System. In Amerika wird es 
in groBen Mengen gefunden. In Deutschland wird es bei Mansfeld als Kupfer
schiefer abgebaut. Wi"htige Kup£ererze sind: Rotkupfererz, Malachit, Kupfer
lasur, Kup£erkies, Buntkupferkies, Kup£erglanz. 

Gewinnung. Kupfer wird durch Reduktion mit Kohle in Sc:ij.achto£en, 
durch ROst- und Schmelzprozesse und durch nachfolgende Elektrolyse aus 
seinen Erzen gewonnen. 

Physikalische und chemische Eigenscha£ten. Das Kupfer ist braun
rot. Es ist ziemlich hart. Seine Dehnbarkeit ist groB. Es laBt sich zu diinnen 
Platten auswalzen und zu diinnem Draht ausziehen. Sein spezifisches Gewicht 
ist 8,93, es schmilzt bei 1082,6°. Dabei absorbiert es ebenso wie Silber gern 
Sauerstof£, was beim Erkalten leicht Blasenbildung herrvoruft. In feuchter 
Luft iiberzieht sich das Kupfer mit einer griinlichen Schicht, der sog. Patina, 
auch Griinspan genannt. Diese Schicht besteht aus basischem Kupfercarbonat. 
Unter Griinspan versteht man auch basisches Kupferacetat. Kupfer ist ein-
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und zweiwertig, bildet Kupro- und Kupriverbindungen. An der Luft erhitzt, 
bedeckt Kupfer sich anfangs mit einer roten Schicht, Kuprooxyd Cu20, spater 
mit Kuprioxyd CuO, das schwarz ist. Kupfer ist gegen Sauren wenig wider
standsfahig. Seine Verbindungen zeigen teilweise sehr giftige Eigenschaften. 
Deshalb dad es in Legierungen, die fur zahnarztliche MaBnahmen Verwendung 
finden, nur in geringer Menge vorhanden sein. 

Legierungen des Kupfers. 

Bronze ist eine Kupfer-Zinn-Legierung, in der sich oft noch Beimengungen 
von Zink und Blei finden. Die Reichskupfermunzen enthalten 95 Teile Kupfer, 
4 Teile Zinn, 1 Teil Zink. 

Messing ist eine Legierung aus 70 Teilen Kupfer und 30 Teilen Zink. 
Randolf- und Kosmosmetalle sind als Messing anzusehen. Eine 

Analyse beider Metallegierungen ergab nach verschiedenen Forschern, daB die 
Zusammensetzung der Metall-Legierungen nicht gleichmaBig ist und zwar 
sowohl in Hinsicht auf Schwankungen zwischen einzelnen Lieferungen als auch 
zwischen GuBmetall, Blech und Draht. Nachprufungen, die im chemischen 
Institut der Universitat Greifswald gemacht worden sind, haben diese Er
gebnisse bestatigt. Die Analysen haben ergeben, daB Kosmos- sowohl als auch 
Randolfmetall hauptsachlich aus Kupfer und Zink bestehen, daB sich daneben 
aber sehr oft auch noch Mangan, Aluminium, Eisen und Blei nachweisen lassen. 
Wahrend die meisten Autoren darin ubereinstimmen, daB diese Beimischungen 
als Verunreinigungen aufzufassen sind, meint Feistkorn: "daB dieser geringe 
Blei- und Eisenzusatz in einer bestimmten Absicht der Fabrikanten edolgt ist". 
Dazu ist zu bemerken, daB an eine derartige Absicht solange nicht zu glauben 
ist, als sie nicht ausfuhrlich begrundet wird. fiber das quantitative Verhaltnis 
der einzelnen Bcstandteile der Legierungen zueinander finden sich die ver
schiedensten Angaben. Es seien aus einer Anzahl Analysen die Ergebnisse im 
arithmetischen Mittel angege ben: 

Ou . 
Zn . 

Fe I Pe 
Al 
Mn 

Kosmosmetall 
65,91 % 
32,64% 

},45% 

Randolfmetall 
Ou . 
Zn ..... . 

El···· . Al 

63,48% 
35,68% 

0,84% 

Zahnii.rztlichen Zwecken genugt das Randolf- wie das Kosmosmetall nur 
schlecht. Zahlreiche Arbeiten (Weyland, Weikart, Frohn, Friebe, Feist
korn, Bock u. a.) haben die Unzulanglichkeit dieser Metalle fur prothetische 
Zwecke erwiesen. 

Man unterscheidet 3 verschiedene Messingarten: GelbguB (das gewohnliche 
Messing), RotguB (enthiilt viel Kupfer), WeiBguB (enthiilt viel Zink). Messing 
ist hammerbar, lii.Bt sich walzen und zu Draht ausziehen. 

Es eignet sich zur Herstellung von GuBwaren,da es beim Erstarren nicht 
blasig wird. Tombak ist eine Legierung mit 18% Zinksubstanz. Unechtes 
Blattgold enthiilt 2 Teile Zink, 11 Teile Kupfer. Die Bronzefarben, mit 
denen Gips, Holz und Metallgegenstande uberzogen werden, enthalten Kupfer. 
N eusil ber enthalt 50-70 Teile Kupfer, 20-40 Teile Zink, 15-25 Teile Nickel. 
Man kann daraus Bleche walzen und es gieBen. Es ist in hohem Grade polier
fahig. Wird das Neusilber galvaniseh versilbert, so nennt man es Alfenid, 
wenn es etwa 2% Gewichtsteile Silber enthalt. Auch die unter dem Namen 
Christone bekannte Kupfer-Zink-Nickel-Legierung enthii.lt Silber. Eine 
Kupfer-Aluminium-Legierung ist die Aluminiumbronze. Mit lO% Alu
minum ist die Bronze gut gieBbar, zu walzen, zu hammern und zu polieren. 
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Sie ist hart und verhaltnismaBig widerstandsfahig gegen mechanische Einwirkung 
und Sauren. In der Zahnheilkunde findet diese Legierung vielfach Anwendung 
bei der Herstellung orthopadischer Apparate und Kieferbruchschienen, bei 
letzteren jedoch Mufiger als bei Herstellung der orthopadischen Schienen. 
Eine 2%ige Kupfer-Aluminiumlegierung ist zur Herstellung der im Kriege ver
wendeten Aluminiumgebisse gebraucht worden. 

Dar;; zur Herstellung von Obstmessern verwendete Herkulesmetall, 
das aus Kupfer (85,5%), Aluminium (2,5%), Zinn (10%), Zink (20f0) besteht, 
ist wegen seiner Widerstandiahigkeit gegen organische Sauren und Salz16sungen 
fiir zahnarztliche Zwecke gut zu gebrauchen. Kupfer-Nickel ist fiir die 
Herstellung von Kupferamalgamen benutzt worden. Argentan, Alpakka, 
Argyrolith sind Kupfer-Nickel-Legierungen. Fenchel nimmt an, daB sich 
das Nickel ebenso wie das Platin nicht amalgamieren laBt. - Eine Kupfer
platin-Legierung von 13 Teilen Kupfer mit 3 Teilen Platin soIl Farbe und 
Eigenschaften des l8karatigen Goldes besitzen. 

Eine Kupfer-Zink-Eisen-Legierung ist das sog. Delta - Metall. Es ist hart, 
zahe und schmiedbar. 

d) Platin. 
Vorkommen. Platin findet sich gediegen in kleinen metallischen Kornern 

im Ural, in Borneo und Brasilien als Platinerz, das 50-800f0 Platin enthalt, 
auBerdem noch Palladium, Rhodium, Iridium, Osmium, Ruthenium, Gold, 
Kupfer und Eisen. 

Gewinnung. Man gewinnt das Platinerz durch Schlammen des platin
fiihrenden Sandes, da Platin ein sehr hohes spez. Gewicht hat (nachst Iridium 
das hochste aller Metalle). Durch verschiedene Prozesse wird es von seinen 
Beimengungen befreit. 

Physikalische Eigenschaften. Platin hat das spezifische Gewicht 
21,50, die Schmelztemperatur 1780°. Man schmilzt es im Knallgasgeblase. 
Kleinere Mengen lassen sich auch mit einem Leuchtgassauerstoffgeblase 
schmelzen. Das Platin hat eine silberweiBe Farbe mit einem stahlgrauen 
Unterton. Es laBt sich zu Blech auswalzen und zu Draht ausziehen. Es laBt 
sich in Gliihhitze schweiBen. 

Chemische Eigenschaften. Platin ist zwei und vierwertig. Es ist 
auBerordentlich widerstandsfahig gegen chemische Einfliisse. Es o:l(ydiert 
weder bei gewohnlicher Temperatur noch in Gliihhitze. Nur Konigswasser lost 
Platin zu PtCI4• Von schmelzenden Alkalien, Phosphor, Arsen und Blei wird 
es angegriffen. Bekannt ist die Erscheinung, daB Platinschwamm Gase an seiner 
Oberflache verdichten und so bedeutende Mengen davon festzuhalten vermag. 
PIa tinsch wa m mist feinverteiltes Platin. 

Platiniridium, eine sehr zahe bruchfeste Legierung, wird in der Zahn
heilkunde zur Herstellung von Wurzelstiften benutzt. Friiher bestanden die 
Krampons der kiinstlichen Zahne aus Platin. Der immer starker steigende 
Preis veranlaBte, nach Ersatz fiir Platin zu suchen. Ein vollwertiger ist bisher 
nicht gefunden. 

e) Cadmium. 
Cadmium gehort zu den selteneren Metallen. Es findet sich meist in den 

Zinkmineralien, kommt aber auch als Greenockit CdS vor. 
Das spezifische Gewicht des Cadmiums ist 8,6; es ist ein zinnahnliches 

Metall, ziemlich weich und litBt sich mit dem Messer schneiden. Sein Schmelz
punkt liegt bei 3200 C. Es wird dazu gebraucht, den Schmelzpunkt von 
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Legierungen zu erniedrigen 1. Cadmium ist zweiwertig, aus seinen Losungen 
£alit Schwefelwasserstoff gelbes Cadmiumsulfid CdS. 

f) Aluminium. 
Aluminium ist ein wichtiger Bestandteil der Erdrinde. Es kommt alsAluminium

oxyd oder Tonerde A120 3 (Korund, Rubin, Saphir) vor, ferner viel in Silicaten als 
Feldspat, Glimmer, Kaolin A12Si20 7, Ton, Beauxit (Al203Fe203Si02 und Wasser). 

Gewinn ung. 1827 wurde Aluminium zuerst von Wohler dargestelit, 
1854 gewann Bunsen es auf elektrolytischem Wege. Auch heutc erfolgt die 
Hersteliung des Aluminiums durch Elektrolyse im elektrischen Ofen. 

Physikalische Eigenschaften. Das Aluminium hat ein sehr niedriges 
spez. Gewicht, 2,60. Sein Schmelzpunkt liegt bei 658° in der Rotglut. Da mit 
Eintritt der Rotglut zugleich die Einschmelzung des Aluminiums stattfindet, 
so muB man, wenn man Aluminiumblech fur bestimmte Zwecke durch Gluhen 
vorbereiten will, sehr vorsichtig verfahren. Wenn ein aufs Blech gelegtes Streich
holz sich zu braunen beginnt, muB die Erhitzung aufhoren. Das Aluminium 
hat eine blaulich weiBe Farbe. Seine Harte ist groBer als die des Bleies und 
Zinns. Es laBt sich auswalzen und zu Draht ziehen. 

Chemische Eigenschaften. Aluminium ist dreiwertig. Es iiberzieht 
sich an der Luft sofort mit einer sehr feinen Oxydschicht, die das Aluminium 
vor weiterer Oxydation schutzt 2. Von Wasser (Deville) und von Schwefel
wasserstoff wird es nicht angegriffen. Auch Pfaff hat uber die Angreifbarkeit 
des Alunminums durch Wasser Versuche angestellt. Wedel' durch Kohlensaure 
noch Sauerstof£zusatz ist die geringe Loslichkeit, die beobachtet worden ist, 
erhoht worden. Befanden sich abel' Chloride und Sulfate im Wasser, wie sie 
im erzgebirgischen Leitungswasser vorkommen, so konnte eine geringe Loslich
keit beobachtet werden. Von kochender Salpetersaure wird Aluminium an
gegriffen, auch von verdiinnter Schwefelsaure. In Kalilauge ist es ebenfalls loslich. 
Salzsaure ist das beste Losungsmittel fur Aluminium. Zum Abkochen nimmt 
man 1 Teil Schwefelsaure, 2 Teile Salpetersaure und 3 Teile Wasser. Organische 
Sauren haben in Gegenwart von Kochsalz zerstOrenden EinfluB. Parrcidt 
nimmt deshalb an, daB bci manchen Tragern von Aluminiumprothesen die 
schnelle Auflosung derselben durch die Gegenwart von Kochsalz zu erklaren sei. 
1st das Aluminium rein, so laBt es sich leicht schneiden. Schon bei geringer 
Verunreinigung aber schneidet es sich sehr schlecht, die Spane brechen kurz abo 

Aluminiumlot. Mit Zink legiert schien sich fur Aluminium ein Lot 
gefunden zu haben. Es zeigte sich jedoch bald, daB es zu schwer floB, nachdem 
es geschmolzen war. So fehlt immer noch ein wirklich brauchbares Aluminiumlot. 

Aluminiumlegierungen. Da reines Aluminium sich schlecht in den 
Mundhohlen getragen hat, so hat man eine 20/oige Kupfer-Aluminium-Legierung 
als Prothesenmaterial versucht. Giihstige Resultate sind aber auch dam it 
nicht zu erzielen gewesen. 

Kupfer-Aluminium-Legierungen S. unter Kupfer (Aluminiumbronze). 
Magnalium ist eine Legierung von Aluminium mit 10-25% Magnesium. 

Es scheint, daB sich diese Legierung fur prothetische MaBnahmen eignet. Bei 
Gegenwart anderer Metalle in derselben Mundhohle solI jedoch das Magnalium 
sehr bald zerstort werden. Genauere Untersuchungen daruber fehien noch. 

1 Aus Cadmium hergestellte Rohren werden seit ein paar Jahren zur Herstellung 
von Hohlkronen benutzt [(Buetow) Fabrikant: Gunzert, Stuttgart]. 

2 Durch Betupfen mit Sublimatli:isung wird diese Schut:r,schicht entfernt, und os setzt 
sofort lebhafte, sichtbare Oxydation des Aluminiums ein. Deshalb ist eine Desinfektion 
von Aluminiumgeraten mit Sublimat nicht moglich. Aus anderen ohemischen Griinden 
ist die Desinfektion auch anderer Metallgegenstande mittels Sublimat unmoglioh, ohne 
Beschadigungen der Gegenstande herbeizufiihren. 
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g) Zinno 
Zinn spielt schon in der Bronzezeit eine groBe Rolle. 1800 Jahre VOl 

Christi war die Bronzeindustrie in China und Indien schon hoch entwickelt. 
Vorkommen. Zinn kommt in der Natur als Zinnstein Sn02 stark glan

zend und pechschwarz vor. Lagerstatten des Zinnsteins sind nicht allzu haufig. 
Sie finden sich im Erzgebirge, in Cornwall, Bolivia, Australien, auf den Zinn
inseln zwischen Sumatra und Bornea. 

Gewinnung. Die Gewinnung des Zinns aus seinen Erzen geschieht durch 
Zerkleinern, Waschen und Rosten. Durch Reduktion mit Kohle erhalt man 
Rotzinn, das immer noch Eisen, Arsen und andere Metalle enthalt. Von diesen 
Beimengungen wird es durch das "Saigern" befreit. 

Das Zinn des Handels ist nicht rein. Das englische und deutsche ent
halten 98-99,9% Zinno Nach Wtist sind das Zinn von Malakka, Banka und 
Billton und die chinesische Marke Novah sehr rein. Das auf den Sund-Inseln 
gewonnene Zinn solI fas~ chemisch rein sein. 

Physikalische Eigenschaften. Seine Farbe ist weiB, glanzend. Sein 
spez. Gewicht betragt 7,29, sein Schmelzpunkt liegt bei 232 0 (Wtist). Bei 
Erhitzung auf 200 0 wird Zinn, das kalt zum Schneiden weich ist, so sprode, 
daB es sich pulvern lafit. Es ist dehnbar, auswalzbar und hammerbar zu dtinnsten 
Blattchen (Stanniol). Sein Bruch ist hakig. Beim Biegen hOrt man den sog. 
Zinnschrei, der durch die gegenseitige Reibung der Krystalle des Metalls zu er
klaren ist. Zinn laBt sich gut gieBen. Von der dabei verwendeten Temperatur 
hangt seine Struktur abo Wird es bei sehr starker Erhitzung gegossen, so wird 
es rissig und tiberzieht sich mit Regenbogenfarben. Zu schwach erhitzt, wird es 
kaltbrtichig und erhalt mattes Aussehen. Das Zinn laBt sich gut bea~beiten. 
Es laBt sich schaben und mit der Raspelleichter als mit der Feile bearbeiten. 

Chemische Eigenschaften. Bestes Losungsmittel ffir Zinn ist Konigs
wasser, Schwefelsaure wirkt um so starker, je konzentrierter sie ist. Salpeter
saure oxydiert es zu Metazinnsaure H2Sn03, Salzsaure lost Zinn zu Stanno
chlorid SnC~. Zinn ist zwei- und vierwertig, bildet Stanno- und Stanniver
bindungen. Es geht auBerordentlich leicht Legierungen ein (s. Gold, Kupfer). 

Zinnkrankheit. Die Zinnkrankheit. ist eine Erscheinung, die man be
sonders an Orgelpfeifen in ungeheizten Kirchen beobachten kann. Die kranken 
Stellen werden matt, brockelig, dunkel verfarbt. Man erklart diese Verfarbung 
damit, daB es eine graue und eine weiBe Modifikation des Zinns gibt. Ktihlt 
man Zinn unter +20 0 Cab, so geht die weiBe in die graue Modifikation tiber, 
ebenso kann man durch Erhohung der Temperatur die graue in die weiBe 
zurtickverwandeln. Diese Erscheinung macht Fenchel auch verantwortlich ffir 
die dunklen Verunreinigungen im Amalgam. Das Waschen halt Fenchel ftir 
nutzlos, dagegen wirke eine Erwiirmung beim Anreiben giinstig. 

An der Luft erhitzt, geht Zinn in ein weiBes Pulver von Stannioxyd tiber. 
Bei gewohnlicher Temperatur halt es sich an der Luft und im Wasser sehr gut. 

Verwendung. Das Zinn ist durch seine ausgedehnte Verwendung im 
Hausha,lt und in der Ind,ustrie (Zinntuben, Stanniol usw.) bekannt. In der 
Zahnheilkunde wird es u. a. zur Herstellung der cheoplastischen Platten
prothesen im Unterkiefer benutzt. Die Basis dieser Prothesen wird, damit sie 
moglichst schwer ist, aus Zinn gegossen. Bei der Herstellung ist zu beoachten, was 
tiber die Temperatur beim ZinnguB angegeben ist. Man verwendet zum ZinnguB 
in der Zahnheilkunde auBer reinem Zinn Zinnlegierungen, Z. B.: 

Nach Reese Zinn20, Gold 1, Silber 2, 
Poischer 10, Silber 8, Gold 1, 

" 10, 8, 1, Kupfer 1, 
" Peeso 7{), 30, 

Jiiterbock" 85, " 5, Wismut 10. 
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b) Zink. 
Das Zink war schon im Altertum bekannt. 
Vorkommen. Es kommt in der Natur als Zinkblende (ZnS) und als 

Galmei vor. Kieselgalmei oder Kieselzinkerz ist Zn2Si04 • H20, edier Galmei 
oder Zinkspat ist Zinkcarbonat ZnCOa. Seine durch Ton weiBgefarbte Abart 
heiBt weiBer Gaimei. Roten Galmei findet man in den Gebieten von Beuthen 
und Krakau. 

Gewinnung. Die Zinkerze werden durch Rosten in Zinkoxyd iibergefiihrt, 
das durch Kohle zu Zink reduziert wird. Diese Reduktion erfolgt aber erst 
bei etwa 1300°, die Schmelztemperatur des Zinks liegt bei 419°. Das reduzierte 
Zink muB also um etwa 900° abgekiihit werden. Kommen die Zinkdampfe 
wabrend dieses Vorgangs irgendwie mit Luft in Beriihrung, so verbrennen sie 
sofort zu Zinkoxyd, einem weiBen Pulver, das in der Zahnheilkunde zur Her
stellung von Fiillungen benutzt wird. 

Eigenschaften. Das Zink ist ein blaulich-weiBes Metall vom spez. 
Gewicht 7,1. Sein Schmelzpunkt liegt bei 419°, sein Siedepunkt bei 950°. 

Zink ist zweiwertig. An der Luft erhitzt, verbrennt es mit leuchtender 
Flamme zu Zinkoxyd (ZinkweiB). An der Luft iiberzieht sich Zink mit einer 
Haut von Hydroxyd bzw. Carbonat, welche die darunterliegenden Zinkteile 
vor weiteren Angriffen schiitzt. Das kaufliche Zink, welches stets verunreinigt 
ist, ist ziemlich hart und sprode und zerbricht unter dem schlagenden Hammer, 
es IaBt sich schwer feilen. Erhitzt man es dagegen auf 100-150°, so laBt es 
sich gut bearbeiten, ist geschmeidig, laBt sich zu Platten walzen und zu Draht 
ausziehen. Erhitzt man es starker (auf etwa 200°), so wird es wieder sprode. In 
der Zahnheilkunde wurde das Zink z. B. zur Herstellung der Zinkstanze bei Ver
wendung der Zink- und Bleistanze zur Anfertigung gepragter Prothesen benutzt. 

i) Blei. 
Das Blei ist schon im Altertum bekannt gewesen. Da es fruher zur Fullung 

von Zahndefekten benutzt wurde, ist aus dem Iateinischen Plumbum das Wort 
Plombe entstanden. 

Vorkommen. BIei kommt selten gediegen vor. Als BieigIanz PbS wird 
es in regularen Krystallen gefunden, haufig in Vergesellschaftung mit Wiirfeln, 
Oktaedern, zuweilen auch Rhombendodekaedern. Bleiglanz findet sich mit 
Quarz, Kalkspat, FluBspat, Schwerspat oder Zinkerzen zusammen. 

Gewinnung. Je nach der Vergesellschaftung, in der man das BIeierz 
findet, wird es auf verschiedene Art verarbeitet. Man gewinnt das Blei ent
weder dadurch, daB man zunachst durch Rostprozesse den Bleiglanz in Bleioxyd 
und Bleisulfat iiberfuhrt: 

PbS + 3 ° = PbO + S02' 
PbS + 4 ° = PbS04 . 

Durch Hinzufugen von neuem Bleiglanz und Gluhen unter LuftabschiuB 
entsteht BIei: 

2 PbO + PbS = 3 Pb + S02' 
PbS04 + PbS = 2 Pb + 2 S02' 

Enthalt der Bleiglanz neben Kieselsaure noch Sulfide anderer Metalle, 
z. B. Schwefelkies, Kupferkies, Zinkblende, so wird ein etwas ~angerer Weg 
zur Gewinnung des Bleies notig. Anders geht die Verarbeitung vor sich, wenn 
der Bleiglanz nur wenige Sulfide anderer Metalle enthalt. Er wird dann nur 
mit Eisen oder eisenreichen Schlacken zusammengeschmolzen: 

PbS + Fe = Pb + FeS. 
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Eigenschaften. Blei hat eine blaugraue Farl~e, auf frischer Schnitt
£lii.che ist es glanzend. Es laBt sich mit dem Messer leicht schneiden. Zu diinnen 
Platten laBt es sich ausrollen, aber nicht zu diinnem Draht ausziehen. Auf 
Papier farbt es abo Sein Schmelzpunkt liegt bei 326,9°, sein spez. Gewicht 
ist 11,34. 

Blei ist zwei- und vierwertig. Durch Einwirkung von Schwefelsaure bildet 
sich an der Oberflache eine Schicht von Bleisul£at PbS04, . die durch ihre 
Bestandigkeit das Blei vor weiterer Zersetzung schiitzt. Ebenso ist es bei Ein
wirkung von Salzsaure, die eine Schicht von PbC~ bildet. Die Benutzung 
der Bleischale zum Abkochen von Metallarbeiten im Laboratorium wird so 
moglich. Salpetersaure lost das Blei hingegen zu Bleinitrat auf. An der Luft 
und in Beriihrung mit reinem Wasser oxydiert das Blei zu Bleihydroxyd Pb( OH}2' 
das in Wasser etwas 16slich ist. Wenn das Wasser Mineralsalze, Z. B. CaS04 

oder Kohlensaure enthalt, so bildet sich auf der Oberflache des Bleies eine Schicht 
von Bleisulfat, PbS04, oder Bleicarbonat, PbC03, die unloslich ist und das Blei 
vor weiterer Zersetzung bewahrt. Darauf beruht die Moglichkeit, Blei unter 
gewissen Bedingungen zur Herstellung von Wasserleitungsrohren zu benutzen. 

Ein nicht uninteressantes Verhalten des Bleies soli noch erwahnt werden. 
Legt man ein Stiickchen Zinkblech in eine Losung von essigsaurem Blei, so 
setzt sich das Blei als eine verastelte Masse auf dem Zink an (Bleibaum). 

Verwendung. Blei ist giftig. Die ersten Symptome einer Bleivergiftung 
zeigen sich am Zahn£leischsaum als Halo saturninus. Weil das Blei giftig ist, 
so ist man heute ganz davon abgekommen, durch Cariesvorgange zerstorte 
Zahnkronen mit Blei zu fUllen. In der prothetiE'dien Zahnheilkunde benutzt 
man das Blei zur Herstellung der Bleistanzen, wenn man beabsichtigt, zwischen 
Blei- und Zinkstanzen eine Prothesenbasis herzustellen. AuBerdem ist das Blei 
in sehr vielen der sog. leicht£liissigen Metallegierungen vorhanden, die in der 
zahnarztlichen Prothetik gebraucht werden. Einige solche Legierungen seien 
in einer Zusammenstellung nach Parreidts Angaben aufgefiihrt. Als Ver
gleichsmetall ist Zink an die Spitze gestellt: 

, 
~ .. be ~ .. 

~ S§ e'd .~ .. 
~~ ,d ;g ·s 

~p.. o~ = ~.!<I 
W. ~ .. w. 

1. Zink ..... 412 0,01366 0,018 5 
2. Blei 2 Teile, Zinn 1 Teil 227 0,00633 0,050 3 
3. 

" 
1 Tell, 

" 
2 Telle 170 0,00500 0,040 3 

4. 
" 

2 Teile, 
" 

3 
" 

Antimon 1 Tell. 216 0,00433 0,026 7 
5. 

" 
5 

" " 
6 " " 1 " ..... 160 0,00566 0,035 6 

6. 
" 

5 
" " 6 " Wismut 3 TeiIe, Antimon 1 TeiI 150 0,00266 0,030 9 

7. 
" 

1 Tell, 
" 

1 Teil, 
" 

1 TeiI. 120 0,00066 0,042 7 
8. 

" 
5 Teile, 

" 
3 TeiIe, 

" 
8 TeiIe 94 0,00200 0,045 8 

9 
" 

2 ... " 
1 TeiI 

" 3 
" 

94 0,00133 0,048 7 

Andere in der Praxis ebenfalls gem gebrauchte leichtfliissige Metallegierungen 
seien nachfolgend aufgefiihrt. 

1. Zinn 2 Teile, Blei 15 Teile, Wi smut 24 Teile, Schmelzpunkt 93°. 
2. Zinn 3" " 5" " 8" Newton-Metall, 

3. Zinn 4 
" 

8 
" 

Schmelzpunkt 94,5°. 
15 " Cadmium 3 Teile, 

Schmelzpunkt 60 0. 

FUr das BOg. Woodsche Metall werden noch folgende Zusammensetzungen 
angegeben: 
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4. Zinn 2 Teile, Blei 4 Teile, Wismut 7 Teile, 
5. Zinn 2" "6,, "7,, ,Cadmium I Teil. 
Fiir diese zuletzt genannte Legierung mit einem Schmelzpunkt von 82 ° fiihrt 

Parreidt aus, daB sie die Harte einer Zinkstanze besitze, und auf Gips gegossen 
werden kanne. 

6. Zinn 1 Teil, Blei I Teil, Wismut 2 Teile (Rose-Metall) 
Schmelzpunkt 93,75°. 

7. Zinn 2 Teile, Blei 3 Teile, Wismut 5 Teile (Lichtenberg-Metall) 
Schmelzpunkt 91 0. 

8. Zinn 6 Teile, Antimon 2 Teile, Kupfer I Teil (das von Haskel ange
gebene Babbitt-Metall, das statt des Zinks zum Stanzen verwendet werden 
kann). 

9. Zinn 12 Teile, Antimon 3 Teile, Kupfer 2 Teile (Babbitt-Metall von 
Essig angegeben). 

10. Zinn 72,72 Teile, Kupfer 9,09 Teile, Antimon 18,18 Teile (eine von 
Haskel empfohlene Legierung zur Herstellung von Stanzen). 

II. Melottes-Metall besteht nach Parreidt aus: 
Zinn 5 Teilen, Blei 3 Teilen, Wismut 8 Teilen. 
Morgenstern gibt fiir Melottes-Metall folgende Zusammensetzungen an: 
a) Zinn 1 Teil, Blei 2 Teile, Wismut 2 Teile, Schmelzpunkt 113°. 
b) Zink 3 Teile, Blei 4 Teile, Wismut 8 Teile, Cadmium 2 Teile, 

Schmelzpunkt 65,5°. 
12. Von Eugen Muller ist noch ein leichtfliissiges Metall in den Handel 

gebracht als Helvetia-Metall. Es schmilzt in kochendem Wasser und ist ebenso 
hart und zahe wie das Babbitt-Metall. 

13. Lipowitsch-Metall: Wismut 15 Teile, 
Zinn 4" 
Blei 8" 
Cadmium 3 " 
Schmelzpunkt 600. 

14. Unter den leichtfliissigen Metallen sei auch das Spencemetall angefiihrt. 
Es tragt seinen Namen nach dem Fabrikanten Berger - Spence in London 
(s. auch Plattenprothese S. 325). Es ist eine Mischung aus Schwefelseisen, 
Schwefelzink, Schwefelblei und Schwefel, die sich zur Herstellung von Stanze 
und Gegenstanze recht gut bewahrt hat. Es schmilzt bei 139°. Nach Parreidt 
kontrahiert es beim Abkiihlen, wenn auch nur gering. Es ist zu sprade, um 
etwa Hammerschlage aushalten zu konnen. Es kann nur zum allmahlichen 
Pressen benutzt werden. 

Die Selbstherstellung eines dem eigentlichen Spencemetall ahnlichen 
Schwefclmetalls bietet keine Schwierigkeiten und wird deshalb ofter geiibt. 
Eine der bekanntesten Legierungen ist eine solche mit Beimengung von Schwefel
antimon. Bekannt ist ferner eine Legierung, bei der ein geringer Zusatz von 
Woodmetall zum Spencemetall vorhanden ist. Letzteres erhalt durch diesen Zu
satz eine groBere Harte und Diinnfliissigkeit. Wird jedoch der Zusatz von 
Woodmetall iibertrieben, so wird die Masse leicht brockelig und unbrauchbar. 

1m folgenden seien zwei Vorschriften erwahnt, die sich zur Herstellung 
von Schwefelmetall als besonders geeignet erwiesen haben: 

1. Schwefel . . 900 
Schwefeleisen 1000 
Schwefelblei 400 
Schwefelzink 400 (nach Egner). 

2. Schwefel . . 1750 
Schwefeleisen . . 2000 
Schwefelantimon. 1250 (nach Polscher). 

Handbuch dcr ilahnheilkunue III. 3. A. 7 
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Durch Beimengung von Wismut, das, wie schon erwahnt, die Legierung 
leichter schmelzbar macht, erhalt man ein Schwefelmetall, dessen Schmelz
punkt schon bei 100° liegt. 

Das wichtigste fiir die Selbstbereitung von Schwefelmetall ist ein inniges 
Verschmelzen der Teile. Egner auBert sich iiber die Schwefelmetallegierung 
folgendermaBen: 

"Als SchmelzgefaB kann ein eiserner Tiegel oder auch ein gewohnlicher 
eiserner Kochtopf dienen. In diesen bringt man die zusammenzuschmelzenden, 
gut untereinander gemischten 1ngI:edientien, und zwar die Metallaulfide inog
lichst fein pulverisiert, wahrend der Schwefel kleinstiickig sein kann. Den 
Topf setzt man iiber eine Warmequelle. Beginnt dann die Schmelzung, so ist 
von nun an die Masse mit einem Holzstabe andauernd gut durcheinander zu 
riihren, einesteils um ein "Obersteigen der sich bildenden Schwefelmetallegierung 
durch di{} stattfindende ziemlich starke GasbIasenentwicklung zu vermeiden 
und sodann, um ein nach Moglichkeit gleichartiges Schmelzprodukt zu erzielen. 
Diese auftretenden BIasen verschwinden iibrigens, sobald die Mischung sich 
ein wenig abgekiihlt hat. AuBerdem tritt das starke Aufschaumen beim Schmelzen 
nur das erstemal ein, verschwindet bei wiederholtem Gebrauche der Masse 
mehr und mehr. 1st alles geschmOlzen, so laBt man unter stetem Umriihren 
Iatigsam bis 140° C abkiihlen. Die anfangs ziemlich dicke und schaumige 
Masse wird nun bald diinnfliissiger und der blasige Charakter verliert sich all
mahlich ganz und gar. Man riihrt noch einmal tiichtig um, stoBt die am Topf
rande sich ansetzenden Krystalle mit dem Riihrstabe ab, desgleichen diejenigen 
yom Boden des SchmelzgefaBes, und gieBt die Masse in eine Form. Um ein 
Produkt von grOBtmoglichster Homogenitat zu erhalten, schmilzt man die 
so erhaltene Schwefelmetallegierung vor dem praktischen Gebrauche am besten 
noch mehrere Male in angegebener Weise um." 

Erwahnenswert ist auch noch das sog. Patentmetall von Dorr, bei dem 
Schwefelantimon durch Asphalt ersetzt ist. Die Zusammensetzung lautet etwa: 

Schwefel . . . . . . . . . . 240 
Schwefelei'len ........ 100 
Asphalt. . . . . . . . . .. 7 

Der Schmelzpunkt dieser Masse liegt bei 112°. Sie ist den iibrigen Legie
rungen durchaus adaquat in bezug auf ihre Widerstandsfahigkeit, dabei aber 
unbegrenzt verwendbar, so daB sich selbst der beim Spencemetall nach ofterem 
Gehrauch haufig notwendig werdende Zusatz von Schwefel eriibrigt. 

k) Eisen. 
Vorkommen. Eisen kommt gediegen ala meteorisches 1 und auch ala 

tellurisches Eisen vor. Es findet sich meistens ala Oxyd, Sulfid und Silikat. 
Gewinnung. Die Verbindungen des Eisens mit Schwefel, die Schwefel

kiese (FeS2) benutzt man zur Fabrikation des Schwefela, der schwefligen Saure, 
der Schwefelaaure, des Eisenvitriola. Zu Eisen verhiittet werden die oxydischen 
Eisenerze, von denen folgeride besonders wichtig sind: 

1. Magneteisenstein FeS0 4• 

2. Roteisenstein Fe20 S' 

3. Brauneisenstein 2 Fe20 2 + 3 H 20. 

1 Osmond und Roozeboom nehmen an, daB das Meteoreisen die bestandige Form 
der entsprechenden Nickel-Eisen-Legierungen ist, und daB alles technische Eisen unstabiI 
ist und den Zustand des meteorischen einzunehmen strebt. . . .. C. Benedickts hat 
eine vollkommene Synthase des Meteoreisens elTeicht und damit die von Osmond und 
Roozeboom aufgestellte Theorie erhiirtet. G. Mars, Die Spezialstahle 1922, 447. 
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Ein wichtiges Eisenerz ist auch der Spateisenstein, FeC03. Aus diesen 
Eisenerzen wird durch Hochofenprozesse graues Roheisen (Schmelzpunkt 1200°) 
und weiBes Roheisen (Schmelzpunkt 1050-11000) gewonnen. Das graue Roh
eisen wird zu GuBeisen, das weiBe zu Schmiedeeisen verarbeitet. Die Gewinnung 
des schmiedbaren Eisens erfolgt durch Schmelzprozesse. Man unterscheidet 
den FrischprozeB (Schmelzen auf offenem Herd mit Holzkohle), den Puddel
prozeB (Schmelzen bei gl{lichzeitigem Riihren), den Bessemer-ProzeB (Schmelzen 
in der Bessemerbirne). Diese Prozesse liefern SchweiBeisen, SchweiBstahl, 
FluBeisen, FluBstahl. 1m BessemerprozeB wird FluBeisen oder FluBstahl ge
wonnen, je nachdem man ein kohlenstoffarmeres oder -reicheres Erzeugnis 
herzustellen beabsichtigt. Wird einem FluBstahl mit etwa 0,3-0,4% Kohlen
stoffgehalt Nickel (etwa 3,25-3,50%) zugesetzt, so entsteht das Material, aus 
dem die Panzerplatten unserer Kriegsschiffe bestanden haben. 

Physikalische Eigenschaften. Das schmiedbare Eisen hat eine graue 
Farbe. Es ist zah und laBt sich in der Rotglut leicht schmieden, walzen, 
schweiBen. Durch Einwirken einer Temperatur von 200-400° erhalt es ver
schiedene Anlauffarben, bei 700° wird es rotgliihend, bei 13000 weiBgliihend, 
bei 1400-1500° schmilzt es. Chemisch reines Eisen schmilzt bei 1500-1600°. 
Stahl schmilzt bei 1300-1400°. Seine Farbe ist grau, seine Struktur gleich
fOrmig. Macht man ihn gliihend und schreckt ihn dann ab, so gewinnt er an 
Harte und SprOdigkeit. Er kann auf diese Art so hart gemacht werden, daB 
er GIas ritzt und sich nicht feilen laBt. Man nennt diesen Vorgang dasHarten 
des Stahls. Der Zweck, dem der Stahl dienen solI, und seine Zusammensetzung 
bestimmt die Temperatur, bei der er gehartet wird. 

Chemische Eigenschaften. Eisen ist zwei- und dreiwertig. Es rostet 
an feuchter Luft. Es iiberzieht sich mit Ferrihydroxyd Fe(OH)3. Beim GIiihen 
iiberzieht es sich mit einer beirn Schlagen leicht abspringenden Schicht von 
Ferri-Ferro-Oxyd Fe30 4• In Salz und Schwefelsaure lost es sich unter Entwicklung 
von Wasserstoff, in verdiinnter Salpetersaure unter Entwicklung von Stickstoff. 

Rostfreier Stahl. Eine sehr widerstandsfahige Eisenart ist der Chrom
nickelstahl, der in neuester Zeit (seit 1912) von der Firma Krupp in Essen 
hergestellt wird. Er rostet nicht und bleibt in der Mundhohle unverandert. 
Seine silberne Farbe bewahrt er durchaus. Er laBt sich gut polieren, aber nicht 
loten, sondern nur elektrisch schweiBen. Das Stanzen bereitet infolge seiner 
Harte auBerordentliche Schwierigkeiten. Die zu seiner Verarbeitung zu Platten
prothesen erforderliche Einrichtung ist so teuer, daB sie bisher nur in der Kru pp
schen Klinik von Hauptmeyer gebraucht worden ist. Krupp stellt auch' 
zahnarztliche Pinzetten, Messer, Scheren und Mundspiegel aus nicht rostendem 
Stahl her. 

1) Nickel. 
Vorkommen. Nickel kommt im Meteoreisen gediegen vor. Es findet 

sich ferner als Rotnickelkies (NiAs) , der auch Kupfernickel genannt wird. Als 
Nickelglanz (NiAs2 + NiS2), als Garnierit (von Garnier in Neukaledonien 
entdeckt), der ein Nickelmagnesiumsilikat und von groBter Bedeutung fiir 
die Nickelgewinnung ist. 

Gewinn ung. Es wurde zuerst 1776 von Berg mann rein dargestellt. 
In der Hauptsache wird das Nickel durch Hochofenprozesse erzeugt. Es kann 
auch auf nassem oder elektrolytischem Wege erhalten werden. Aus den Hoch
ofenprozessen wird es als Doppelnickel gewonnen. 

Eigenschaften. Nickel ist ein glanzendes, silberweiBes Metall, das sehr 
polierfahig ist und sich zu diinnsten Platten auswalzen und zu Drahten aus
ziehen laBt. Vom Magneten wird es angezogen und laBt sich leicht magneti-

7* 
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sieren. Es schmilzt bei 1452,3°. Sein spez. Gewicht betragt 8,8-9,1. Mit 
Stahl oder Eisen. laBt es sich in der WeiBglut zusammenschweiBen. An der 
Luft verandert es sich auch, in der Feuchtigkeit nicht. In Salz- und Schwefel
saure ist es schwer, in Salpetersaure leicht loslich. 

Wegen seiner Bestandigkeit gegen die Einfliisse der Luft wird Nickel auf 
galvanischem Wege als "Oberzug auf Instrumente aus Eisen und Stahl gebracht, 
um sie zu schiitzen. Nickellegierungen sind: 

Neusilber (siehe bei Kupfer), 
Nickelmiinzen: 25 Teile Nickel, 70 Teile Kupfer, 
Christofle (siehe bei Kupfer), 
Nickelstahl (siehe bei Eisen). 

2. Die Lotmittel. 
Es gibt 2 Vorgange, die zur Vereinigung von Metallen fiihren konnen. 

Wellll man 2 Metallstiicke kalt oder in der Gliihhitze durch Hammerschlag 
zusammenfiigt, so nellllt man diesen Vorgang SchweiBung. Durch die Hammer
scblage werden die beiden Metalle zum ZusammenflieBen gebracht. Der zweite 
Vorgang, der darin besteht, daB man zwischen die beiden zu vereinigenden 
Metalle ein Drittes schmilzt, heiBt Loten. Damit die Vereinigung der Metalle 
exakt erfolgt, muB das Lot bestimmte Bedingungen erfiillen. Es muB am besten 
mit den zu vereinigenden Metallstiicken physikalisch und ehemisch verwandt 
sein und auf die Metalle lOsend einwirken. Sein Schmelzpunkt muB tiefer liegen 
als der des zu lOtenden Metalls, damit das Lot eher zum FlieBen kommt als das 
zu lotende Metall. 

Damit der FluB des Lotes und die Verschmelzung der zu vereinigenden 
Metalle moglichst ungestort erfolgen kann, miissen Lot und Metallstiicke frei 
von Oxyden sein. Man schabt die Oxydschiehten von den Metallstiicken ab, 
und iiberzieht die freigelegte glanzende Metalloberflache mit z. B. Boraxsehleim, 
der eine erneute Oxydation verhindert. Das Lot sehabt man ebenfalls blank 
und bestreicht es mit Boraxschleim. 

Man gebraucht also, um das Loten ohne Storung vornehmen zu kOllllen, 
Lotmittel. AuBer dem genallllten Borax sind als solche u. a. Kohlenstaub, 
Lehm, Salzsaure, Phosphorsiiure, Milehsaure, Citronensaure, Kolophonium, 
Fette zu nennen. Sie haben die Aufgabe, die zu verlotenden Metalloberflachen 
oxydfrei zu halten und zu einem leichten FlieBen des Lotes zu helfen. In der 
Zabnheilkunde wird fast ausschlieBlich der Borax als Lotmittel angewendet. 
Borax oder Natriumtetraborat Na2B40 7 . 10 H20 hat die Eigenschaft, Metall
oxyde aufzulosen (Boraxperle in Platinose). Beim Erhitzen gibt der Borax 
sein Krystallwasser abo Damit das nicht explosivartig geschieht und so eine 
Verlagerung der sorgfaltig aufs Lotobjekt gebrachten Lotstiickchen stattfindet, 
muB die Erwarmung langsam erfolgen. MuB man wahrend des Lotprozesses 
noch Borax auf das Lotobjekt tun, so solI man dazu solchennehmen, dem durch 
langsames voraufgegangenes Erwarmen sein Krystallwasser schon entzogen 
worden ist. Solchen Borax nennt man calcinierten oder, zu feinstem Pulver 
im Morser zerrieben, Streuborax. Ais der losende Faktor im Borax sind die 
in ihm vorhandenen sauren Bestandteile anzusehen. Hat man Z. B. auf einem 
Kupferblech Kupferoxyd und laBt Borax darauf wirken, so spielt sieh etwa 
folgender Vorgang ab: 

N~B407 + CuO = 2 NaB02 + CU(B02)2' 

Als ein gutes, bewahrtes BoraxlOtmittel gibt Se hoen beck ein feines 
Pulver an, das man durch Mischen von etwa 1 Teil entwassertem Borax, 4 Teilen 
Pottasehe und 4 Teilen Kochsalz erhalt. 
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Solche Lotmittel hat man auch ins Lot selbst hineinzubringen versucht. 
Parreidt gibt ein solches Lot an, das Klewe und Co. als "Jenkins plastisches 
Feingoldlot" in den Handel gebracht haben. Es hat Pastenform und enthiUt 
auBer Feingold FluBmittel, Sauren und ein Bindemittel. 

Wiihrend der Borax zu den lOsenden Lotmitteln gehort, hat man noch einige 
andere fiir die Zahnheilkunde weniger wichtige Gruppen von Lotmitteln zu 
unterscheiden, die 

1. luftabschlieBende Wirkung haben. Dazu gehort z. B. Lehm. Hierher 
gehoren aIle Mittel, die geeignet sind, wahrend des Lotvorganges den Zutritt 
von Sauerstoff zum Objekt zu verhindern, 

2. atzende Wirkung haben. Diese Mittel lOsen nicht nur die Metalloxyde 
auf, sondeI'll sie reinigen zugleich die Lotflache durch .!tzung. Hierher gehoren 
Phosphorsaure, Salzsaure (rein oder in Verbindung mit Zink), Milchsaure u. a., 

3. reduzierende Wirkung besitzen. Durch sie soIl eine chemische Bindung 
des Sauerstoffes li'tattfinden. Solche Mittel sind Harze (Kolophonium), Fette. 

Die gebrauchlichsten Lotungsarten sind Schnelloten, Weichloten und Hart
loten. Weichlote flieBen bei niedriger Temp aratur , 140-240°. :Fiir sie be
nutztman als Lotmittel Substanzen, in denen z. B. Zinkchlorid, Kolophonium, 
Stearinsaure enthalten sind, fUr die Hartlotung gebraucht man als Lotmittel 
hauptsachlich Borax. Hartlote sind die bereits friiher genannten Goldlote, 
ebenso das gebrauchliche Silberlot. Diese Silberlote dienen zum Laten von 
Silber, Messing, Kupfer, nach Wust auch von Stahl und Eisen. Fenchel 
halt die Gegenwart von Silber fur letztere Zwecke fUr storend. Nach eigenen 
Versuchen muB ich mich auf die Seite von Wust stellen. 

Ais harte Silberlote sind anzugeben: 
Silber 28, Kupfer 2, Messing 10, Feingehalt 700/1000 nacb Karmant, 

19,,, 1, 10, 630/1000 " 
500, Cadmium 100, 400, 500/1000 v. Kulmer. 

Weiches Silberlot zum Nachloten besteht nach Karmant aus: 
Silber 2, Messing 1, Feingehalt 666/1000, 
,,1, 1, 500/1000. 

Weichlote (Schmelzpunkt zwischen 140-240°) stellt nach Fenchel z. B. 
Kuppers in Bonn her aus: 

Blei 88,89 Teilen, Zinn 
" 83,3 

3,66 Teilen, Antimon 7,45 Teilen, 
6,9 9,8 " 

15 7 (nach Wiist). " 78 
Schnellot besteht z. 

bei 186°. 
B. aus gleichen Teilen Blei und Zinno Es schmilzt 

3. Moldine. 
Moldine ist eine knetbare Masse wie Glaserkitt oder wie Plastiline. Sie 

besteht aus Bolus und Glycerin. Sie wird zur Umhiillung von Modellen be
nutzt, die mit leichtfliissigem Metall iibergossen werden sollen, sie dient beim 
Gebrauch des "Moldine-Stempels" beim GieBen als Fiillmasse des Stempels, 
beim Modellieren von Kronen und Brucken uSW. 

4. Holzkohle. 
Holzkohle wird durch Gliihen von Holz bei beschranktem Luftzutritt in 

Meilern oder Retorten gewonnen. Die Meiler bestehen aus systematischliber
einandergeschichteten Holzscheiten. Die Mitte des HolzstoBes durchzieht ein 
Schacht. Mit Ausnahme dieses Schachtes ist der ganze HolzstoB gut mit Erde 
abgedeckt. Dadurch kann zu den in Brand gesetzten Holzmassen immer nur 
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so viel Luft hinzutreten, daB das Holz in gliihendem Zustand verbleibt. Holz
kohle ist sehr poros und besitzt die Eigenschaft, Gase zu absorbieren. Daher 
wird sie benutzt, urn iibelriechende Substanzen zu bekampfen. Sie dient zum 
Filtrieren von Wasser und ist ein gutes Desinfektionsmittel. Auf Schiffen wird 
das Trinkwasser in verkohlten Tonnen aufgehoben. Wir benutzen Holzkohle 
zum Schmelzen von Metallen und beim LotprozeB, da sie reduzierende Eigen
schaft besitzt und als schlechter Warmeleiter die Warme in hohem Grade auf
zuspeichern vermag. 1m Haushalt wird diese Eigenschaft der Holzkohle in 
ihrer Verwendung als Plattkohle benutzt. 

5. Einbettungsmassen. 
Um eine groBere Metallprothese nacheinander mehrmals loten zu konnen, 

oder um Metallgiisse ausfiihren zu konnen mit schwer schmelzenden Metallen, 
muB man Einbettungsmassen benutzen. Bei Lotarbeiten, die am selhen Objekt 
nacheinander vorzunehmen sind, ist das Einbetten desselben notig, damit die 
schon bestehenden Lotungen nicht wieder zerstort, aufgelotet werden. Die 
Einbettungsmasse, die aile Teile bedeckt, die nicht gelotet werden sollen, laBt 
die Temperatur an den von ihr bedeckten Teilen nicht so hoch werden, daB sie 
zum Schmelzen kommen. Beim GieBen solI die Einbettungsmasse die in Wachs 
modellierte Form bewahren, so daB das geschmolzene Metall nach der Beendigung 
des Gusses und nach dem Erkalten die urspriinglich in Wachs gebildete Form 
besitzt. 

Nach diesen Ausfiihrungen ist es klar, daB die Einbettungsmasse be
stimmten Anforderungen entsprechen muB. Sie muB feuerbestandig sein. 
Selbst in der WeiBglut darf eine gute Einbettungsmasse keine Risse bekommen. 
Sie darf keine Ausdehnungen oder Zusammenziehungen erleiden, weil sie dadurch 
eine Veranderung der GuBform oder bei Lotungen eine Veranderung der ein
gebetteten Metallteile herbeifiihren wiirde. Sie darf nicht schmelzen (zusammen
sintern). AuBerdem muB die Masse glatte Oberflachen zeigen, so daB eine 
eingebettete Wachsform damit vollkommen gleichmaBig iiberzogen werden 
kann. 

1m folgenden sollen einige Angaben iiber die Zusammensetzung der Ein-
bettungsmassen gemacht werden: 

1. 2 Teile Gips, 1 Teil Schlammkreide, 1 Teil Bimsstein. 
2. 1 Teil Gips, 1 Teil Sand, 1/, Teil Bolus alba. 
3. 2 Teile Gips, 1 Teil feingestoBenen Asbest, 1 Teil pulverisierte Kiesel-

saure (nach Bardet). . 
4. 1 Teil Gips, 3 Teile Kieselsaure (nach Reeves). 
5. 4: Teile Gips, 2 Teile Schlammkreide, 2 Teile Talkum, 1 Teil ossa sepia. 
6. 1 Teil Gips, 2 Teile Hohenbokaer Sand (chem. Fabrik Dr. Bidtel, 

MeiBen) (nach Zundel). 
7. I Teil Gips, 2 Teile feinen weiBen FluBsand (nach Burdon). 
Es gibt auBerdem noch eine Menge kauflicher Einbettungsmassen, deren 

Zusammensetzung nicht bekannt ist. Solche Einbettungsmassen sind unter 
anderen von Biber-Piorzheim, Jansen-Danzig, Cleve-Miinster usw. in den 
Handel gebracht, ferner haben Burmester, Decks, Grawinkel Einbettungs
massen zusammengestellt. Die kauflichen Einbettungsmassen haben vor den 
selbst zusammengestellten die homogenere Art der Mischung und die gleich
maBige KomgroBe voraus. lch habe immer durchaus einwandfreie Giisse mit 
der unter 7. angegebenen Einbettungsmasse erzielt. Die Teile der Mischung 
mussen aber gewichtsmaBig ermittelt werden. Zur Einbettung von zu lOtenden 



Literaturverzeichnis. 103 
-----~~~--

Objekten benutzt man am besten eine Mischung aus denselben Bestandteilen, 
jedoch so, daB 3 Teile feiner weiBer FluBsand auf 1 Teil Gips genommen 
werden. 

6. Asbest. 
Der Asbest ist ein Mineral, ein Magnesium enthaltendes Silikat. Er zeigt 

faserige Beschaffenheit. Seine Farbe ist weiB, griinlich oder braunlich. Er besitzt 
haufig einen seidigen Glanz. Er kommt in Hornblende, Augit, Glimmer und 
Terpentin vor. Der Name besagt schon, daB Asbest unverbrennlich ist. Darin 
liegt seine Bedeutung fUr die Industrie. Wir benutzen ihn im Laboratorium, 
um darauf zu gliihen, zu lOten, zu schmelzen. Der wei Be Asbest, welcher auch 
Amiant oder Bergflachs genannt wird, findet sich in Steiermark, Tirol, Piemont, 
usw. An diesen Orten findet sich auch der gemeine Asbest, der grobe, weniger 
biegsame Fasern besitzt als der Amiant. Eine besondere Art des Asbests, der 
Bergkork, kommt in Schweden, der Holzasbest bei Sterzing in Tirol vor. Der 
meiste Asbest kommt aus Mantern in Steiermark. 1m Handel findet sich der 
Asbest meist in Form von Asbestpappe. Man macht jedoch auch Lampen
dochte und Gewebe (Kulissen) daraus. 

Schl uO berner kung. 
Das Porzellan, ein Material, das fur die Prothetik von ganz besonderer 

Bedeutung ist, hat in diesem Abschnitt keine Besprechung erfahren, weil ihm 
gemaB seiner Wichtigkeit ein eigenes Kapitel aus anderer Feder gewidmet 
worden ist. Aus demselben Grunde haben auch die hauptsachlichst in der 
konservierenden Zahnheilkunde benutzten Materialien keine Besprechung 
gefunden. 
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Die Herstellung des Arbeitsmodells. 
Von 

Dr. Stephan Loewe, Breslau. 

Mit 12 Abbildungen im Text. 

I. Der Kieferabdrnck. 
Die wichtigste MaBnahme bei der Herstellung der Kiefer- und Zahnprothesen 

ist die Erlangung eines unbedingt genauen Abdrucks vom Mundinneren des 
Patienten; nur an der Hand einer absolut genauen Wiedergabe der natiirlichen 
Verhaltnisse, wie wir sie jeweils vor uns haben, ist es moglich, ein in jeder Hin
sicht zweckmaBiges Ersatzstiick fiir die verloren gegangenen Organteile zu 
schaffen. Die geringste Ungenauigkeit oder Unvollkommenheit bei der Ab
formung muB den Wert der Prothese in funktioneller und kosmetischer Beziehung 
beeintrachtigen. 

Die physiologischen Momente in den Funktionen der Kiefer bedingen es, 
daB wir meistens gezwungen sind, nicht nur den Kiefer oder Kieferteil ab· 
zuformen und bei der Arbeit standig vor Augen zu haben, der die Prothese 
tragen solI, sondern auch den Gegenkiefer oder -kieferteil, um damit die richtige 
Einstellung der Prothese zu diesem zu erreichen. Zur Abformung der Kiefer 
und Zahne, also zum Abdrucknehmen, bedient man sich verschiedener Mate
rialien, . auf die im folgenden naher eingegangen werden solI. 

A. Die Abdrnckmaterialien. 
An ein Abdruckmaterial, d. h. eine Masse, die geeignet ist uns eine prazise 

Abformung der Kiefer zu geben, sind eine Reihe unerlaBlicher Forderungen 
zu stenen, namlich: 

1. die Masse muB eine groBe Plastizitat besitzen, die ohne zu hohe, weil 
dadurch storende Erwarmung erlangt wird; 

2. sie muB eine scharfe Kopie aller aozuformenden Details an den Kiefer
teilen ergeben; 

3. es muB ihr ein moglichst rascher fibergang von der Plastizitat zur 
Erstarrung eigen sein; 

4. dieser Ubergang von der Plastizitat zur Erstarrung muB ohne merk
liche Kontraktion oder Expansion der Masse erfolgen; 

5. sie muB so weich sein, daB die Weichteile des Mundes nicht aus ihrer 
normalen Lage verdrangt werden; 

6. sie darf sich nach der Erstarrung nicht mehr verziehen; 
7. sie muB nach der Erstarrung leicht, d. h. ohne an den Schleimhauten 

festzllkleben, aus dem Munde entfernbar sein. 
Wir kennen und benutzen zwei Gruppen von Abdruckmaterialien, die diesen 

Forderungen, wenn auch nicht allen in gleichem MaBe gerecht werden. 
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Gruppe I: Abdruckmaterialien, die zum Gebrauche erwarmt und erweicht 
werden mussen, die auBerdem den Vorteil der Wiederverwendbarkeit haben, und 

Gruppe II: Abdruckmaterialien, die zu einem Brei angeruhrt werden, 
aus dem sie in einen vollig anderen Aggregatzustand ubergehen. Diese sind 
nur einmal verwendbar. 

1. Wachs, Guttapercha, Stentsmasse und ahnliche 
Kompositionen. 

Hierher gehoren: Wachs, Guttapercha,' Stents und stentsahnliche Kom
positionen. Wachs ist das alteste bekannte Abdruckmaterial - der erste 
Wachsabdruck wurde 1808 von Dubois gefertigt -. Es wird entweder rein 
verwendet, in Form des naturlichen Bienenwachses oder gemischt mit Blei
weiB, Paraffin, Fett, Terpentin und gefarbt mit Cochenille, Carmin usw. Das 
Wachs wird durch Erwarmen weich und plastisch gemacht; es erstarrt beim 
Abkuhlen, ohne seine ~orm aU£fallig zu verandern. Zur Verwendung fur zahn
arztliche Zwecke wird es am besten in diinnen Platten ausgegossen. 

Wachs erweicht schon bei 45°, also bei sehr niedriger Temperatur, uber 
einer Spiritus£lamme oder im warmen Wasser; doch ist die trockene Warme 
zur Erweichung vorzuziehen, da die Feuchtigkeit es zaher und weniger kohasiv 
macht. Hat man es im warmen Wasser erweicht, so ist es jedenfalls vor der 
Benutzung mit einem Tuche abzutrocknen. Die leichte, d. h. bei so niedriger 
Temperatur mogliche Erweichbarkeit macht es fur temperaturempfindliche 
Patienten besonders brauchbar. Vor dem Einbringen der erweichten Masse 
in den Mund wird die Ober£Iache zweckmaBig nochmals uber der Flamme 
erwarmt. Die eingebrachte Masse belaBt man etwa 2 Minuten gut fixiert im 
Munde. 

Das Wachs kann durch Umschmelzen leicht gereinigt und alsdann wieder 
verwendet werden; es verliert, wenn man den Siedepunkt vermeidet, durch 
das Schmelzen nichts von seiner Qualitat. Von manchen Praktikern wird Wachs 
auch heute noch als Abdruckmaterial stark empfohlen; z. B. von H. Allaeys 
bei zahnlosen Kiefern, da es nicht nur den statischen Zustand der Mundhohle 
wiederzugeben imstande ist, sondern auch die Veranderungen der Schleimhaut 
bei Schluckbewegungen. 

Gu t ta perc ha. Der erstarrte Milchsaft gewisser tropischer Baume (Isonandra 
Gutta, Familie der Sapotaceen). 

Sie besteht zu etwa 80% aus dem Kohlenwasserstoff Gutta und dessen 
Oxydationsprodukten, den beiden harzartigen Korpern Alban und Fluavil. 
Um die fiir das Abdrucknehmen notige Plastizitat zu gewinnen, braucht die 
Guttapercha eine Temperatur von 70-85°, also eine fur den Patienten schlecht 
ertragliche Warme. Die Erhartungadauer betragt etwa 10-12 Minuten, also 
auch eine schlecht ertragliche, weil zu lange Zeit. Da die Guttapercha auBer
dem recht klebrig ist und sich bei der Erstarrung nicht unerheblich kontrahiert, 
kann sie als sonderlich geeignetes Abdruckmaterial nicht bezeichnet werden. 

Um sie bei geringerer Temperaturhohe zur Erweichung zu bringen und 
auch ihre Contractilitat abzuschwachen, sind verschiedene korrigierende Zu
satze empfohlen worden. Blume empfiehlt eine Beimischung von Schellack, 
Schrott eine solche von Stearin und Geigenharz. Trotz allem hat die Gutta
perch a eine allgemeine und dauernde Verbreitung als Abdruckmaterial nicht 
gefunden. Erwahnt sei nur noch ihre Verwendung als Abdruckmaterial fiir 
allmahlich, d. h. in langerem Gebrauch sich formende ObturatorenkloBe, wobei 
sie unter standiger Muskelkrafteinwirkung brauchbare Kopien der Organteile 
zu geben imstande ist. 
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Stents und stentsahnliche Kompositionen. AIle guten Abdruck
massen, die in diese Kategorie gehoren, bestehen im allgemeinen zu etwa 40 0/ 0 

aus Harzen, und zwar enthalten die besten Fabrikate iiberseeische Kopale. 
Ferner bestehen sie zu etwa 20% aus Stearin und Paraffin und zu etwa 40% 
aus Talkum. Hier und da ist wohl auch ein geringer Prozentsatz von reinen 
Olen (Olivenol) oder atherischen Olcn (Vanillin) als Geschmackskorrigens 
darin enthalten. Als Farbemittel dienen Anilinfarbstoffe. 

Als weitere Bestandteile kommen noch bisweilen Dammaraharze, Kunst
harze und auch Kreide in Frage. Die bekanntesten Fabrikate dieser Art sind 
die Abdruckmassen von Stents, Godiva, Kerr, Cedenta, Nernsts Composition, 
Trilbi, Globe, Modelling Composition, Whites Modelling Composition, Ideal, 
Speier und von Karger, Remmler, Helvetia u. a. m. Die Erweichungstemperatur 
schwankt bei den verschiedenen Massen zwischen 41 und 45 0 (nach Schoen
beck). So erweicht z. B. die Stentsmasse bei 43,5 0 C, Idealmasse bei 44,6 0 C, 
Trilbi bei 41,5 0 C und Remmlermasse bei 44,5 0 C. Zum Gebrauch erweicht man 
die Masse in einem GefaB mit Wasser von etwa 70 0 Warme, wobei man, urn 
ein Ankleben der erweichenden Masse an den GefaBwanden oder am Boden 
zu verhindern, das GefaB mit einem Gaze- oder Mullappchen auskleidet, auf 
das die Abdruckmasse zu liegen kommt. Nach griindlicher Erweichung wird 
die Masse sorgfaltig durchgeknetet, urn sie moglichst homogen plastisch zu 
machen. Unmittelbar vor dem Einfiihren in den Mund - mittels des spater 
zu beschreibenden AbdrucklOffels - wird die mit dem Daumenballen sorg
faltig geglattete Oberflache der Masse nochmals langsam durch eine Spiritus
flamme gefiihrt, urn sie noch eindrucksfahiger fiir aIle Details zu gestalten 
und dann noch rasch ein wenig abgekiihlt. 

W. Herbst hat empfohlen, die Oberflache der Masse mit Zinnpulver zu 
bestreuen, das sie noch empfindlicher und dadurch wirkungsvoller machen 
solI. Zu diesem Zwecke verreibt man auf der erwarmten Oberflache ein wenig 
Zinnpulver, klopft oder blast mit dem Luftblaser den UberschuB ab und erwarmt 
die Oberflache alsdann noch einmal. 

Die Erstarrungszeit der Masse laBt sich durch Aufspritzen von kaltem 
Wasser etwas abkiirzen. Es ist streng darauf zu achten, daB die Masse nicht 
in kochendes Wasser gebracht wird, da sie dadurch in ihrer Zusammensetzung 
vollig verandert wird. Fettsaure- und Harzteilchen werden herausgelOst und 
herausgeschmolzen, so daB eine Anderung des quantitativen Verhaltnisses der 
Stoffe eintritt und die Masse andere physikalische Eigenschaften bekommt 
(Schoen beck). 

Eine wiederholte Verwendung der Abdruckmasse ist moglich, aber mit 
Riicksicht auf die Infektionsgefahr nur nach griindlicher Sterilisation anzuraten. 

Schoen beck empfiehlt hierfiir die fraktionierte Trockensterilisation. Die 
gebrauchte Masse wird 1/2-1 Stunde lang in einem Trockenschrank auf 120 
bis 130 0 C erhitzt. Man erhitzt sie dann nach 24 Stunden zum zweiten Male, 
urn die etwa ausgekeimten Sporen sicher abzutoten. Will man ganz sicher gehen, 
so wiederholt man die Erhitzung nach weiteren 24 Stunden noch einmal. Eine 
Sterilisation mit chemischen Stoffen, wie Lysoform, Sagrotan, Septoform, 
die allgemein geiibt wird, ist zu verwerfen, da die Masse durch die alkaliscb 
reagierenden Fliissigkeitf'n angegriffen wird. 

2. Gips. 
Von den Abdruckmaterialien, die fur den Gebrauch zu einem Brei angeriihrt 

werden, ist das verbreitetste der Gips. Gips ist das Anhydrit des schwefel
sauren Calciums (CaS04). Er findet sich in der Natur in den verschiedensten 
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Formen vor; so z. B. in Krystallen, in platteniormigen Ablagerungen als Gips
spat, im Ton, als korniger Gips, Gipsstein und als Alabaster. Er besteht aus: 
32,54% Kalk, 46,51% Schwefelsaure und 20,95% Wasser. Der Gips wird 
durch Erhitzen auf 180° C "gebrannt". In diesem Zustande kommt er -
pulverisiert - in den Handel. Mit Wasser angeriihrt, nimmt der Gips sein 
Krystallwasser wieder auf; es bilden sich monokline Nadeln, die sich miteinander 
verwirken und so eine feste Masse entstehen lassen (Lohmann). Die dabei 
entstehende Warme ist Krystallisationswarme. Bei Erhitzung iiber 200° C 
ist der Gips "tot gebrannt " , erstarrt bei Wasserzusatz nicht oder nur sehr 
langsam. Nach Ostwald beruht dies darauf, daB der normal gebrannte Gips 
noch Spuren des Hydrats enthalt, die gewissermaBen als Keime zu einer neuen 
Wasseraufnahme dienen, wahrend solche dem totgebrannten Gips ganzlich 
fehlen. Bei der Erstarrung des Gipses wird Warme frei, ein Vorgang, der so 
zu erklaren ist, daB flussiges Wasser in einen festen Aggregatzustand ubergeht, 
wodurch latente Warme frei werden muB. Der Hartegrad des Gipses nach dem 
Erstarren hangt von der Menge des zugesetzten Wassers, von der Beschaffenheit 
des ungebrannten Gipses und von dem Grade des Brennens abo Im allgemeinen 
kann man seine Harte mit 1,5-2,0 angeben; sein spezifisches Gewicht betragt 
2,3. Zum Anruhren des Gipses verwendet man am besten "Hartwasser", das 
ist Leitungswasser, mit einem Zusatz von ~S04' Der Zusatz von Kalium 
sulfur., wie auch von Kochsalz (NaCI) oder Alaun beschleunigt die Erstarrung 
des Gipses nicht wesentlich. Wahrend jedoch immerhin bei Zusatz von Kalium 
sulfur. die Erhartung mit der Konzentration schneller erfolgt, tritt umgekehrt 
bei Zusatz von Chlornatrium mit der Steigerung der Zusatzmenge eine Ver
zogerung in der Erstarrung ein. Nach Wannemacher liegt das Optimum 
in bezug auf die Erhartungszeit bei einem Zusatz von 6% Chlornatrium-Losung 
im Mengenverhaltnis von 2 : 1. Zu demselben Ergebnis kommt Dudek. Bei der 
Erstarrung des Gipses erfolgt zunachst eine Kontraktion der Masse, der eine 
Expansion folgt. Nach Her ber ist der Ausdehnungskoeffizient von Gips 
beim Erstarren = 0,002; d. h. 1/500 seiner Masse. 

Der Zusatz von Kalium sulfur. wirkt der Expansion des Gipses beim Er
starren entgegen. Die Temperatur steigt beim Erstarren in etwa 7 Minuten 
von 18° auf 38°. Doch ist bei mit Hartwasser angeriihrtem Gips bereits nach 
1-2 Minuten ein Erstarrungsgrad erreicht, der fur unsere Zwecke (Abdruck
nehmen) vollig geniigend ist. Nach den Versuchen von Bennstein istdie Art 
des Auriihrens nicht ohne EiniluB auf die Erhartung; dergestalt namlich, daB 
"die Abbindungszeit in einem konstanten Verhaltnis zur Anriihrzeit steht"; 
d. h. bei zunehmender Anriihrzeit, also langerem Riihren des Gipsbreies tritt 
eine Verkiirzung der Erhartungszeit ein. Weiter geht aus seinen Versuchen 
hervor, daB die dem Gips zum Anriihren zugesetzte Wassermenge ohne merk
lichen EiniluB auf die Abbindungszeit ist. Ihr EiniluB erstreckt sich ledig
lich auf die Harte des Gipses. 

Die Temperatur des zum Anriihren des Gipses verwendeten Wassers ist 
insofern von EWluB auf den ErstarrungsprozeB, als die Abbbindungszeit mit 
der Hohe der Wassertemperatur abnimmt; also je hoher die Wassertemperatur, 
desto kiirzer die Abbindungszeit. Man verwendet deshalb zum Anriihren am 
besten Wasser von etwa 25-30° C. Fur die Zwecke des Abdrucknehmens solI 
nur bester, ganz feinkorniger Gips, sog. Alabastergips, Verwendung finden. 

Da Gips stark hygroskopisch ist, so ist seine Aufbewahrung in gut ver
schlossenen GefaBen an einem warmen, trockenen Orte dringend geboten, um 
seine Beschaffenheit nicht zu beeintrachtigen. Ist der Gips feucht geworden, so 
muG er, um wieder gebrauchsfahig zu werden, in einem offenen GefaBe maBig er
warmt werden, um so das aufgesogene Wasser wieder zur Verdunstung zu bringen. 



Die Abdruckloffel. 111 

Die Behandlung des Gipses beim Abdrucknehmen geht folgendermaBen 
vor sich: In ein GefiiB mit einer geniigenden Menge warmen Wassers von 25 bis 
30 0 C, dem eines der oben genannten Mittel zur Beschleunigung des Erhartens 
und etwas Carmin oder iibermangansaures Kali zum Farben zugesetzt ist, 
wird der Gips hineingesiebt, d. h. so allmahlich hineingestreut, daB der Bil
dung von Klumpen vorgebeugt wird. Die hineingestreute Gipsmenge darf 
nur so groB sein, daB sie yom Wasser vollig durchfeuchtet werden kann. Als
dann riihrt man die Masse mit Hilfe eines Spatels oder Loifels zu einem homo
genen Brei von rahmiger Konsistenz an, der bald darauf zahe und dick wird. 
(Her ber empfiehlt den Zusatz von Chlornatrium, das er bevorzugt, erst vor
zunehmen, wenn der Gipsbrei bereits eine sahnenartige Konsistenz hat.) In 
dieser Beschaffenheit wird der Gips auf dem Abdruckhalter in den Mund gebracht, 
worauf er in der oben angegebenen Zeit erstarrt. AuBer Gips sind noch einige 
andere Abdruckmaterialien zu erwahnen, die fur den Gebrauch zu einem Brei 
angeruhrt werden mussen. Doch ist ihre Bedeutung fUr das Abdrucknehmen 
gegeniiber der des Gipses eine durchaus untergeordnete. Es handelt sich bei 
allen diesen Erzeugnissen nur urn Gipskompositionen, die insbesondere die 
Eigenschaft haben sollen, die Trennung des Modells yom Abdruck zu erleichtern. 
Zusatze von Kartoffelmehl und Dextrin zum pulverisierten Gips bewirken, 
daB das auf diese Weise hergestellte Material nach der Erhartung wieder in 
kochendem Wasser lOslich wird. Andere Vorzuge haften diesen Abdruck
materialien, von denen als bekanntestes das Nielsin genannt sei, nicht an. Er
wahnt sei hier ferner noch die Roachabdruckmasse, die in der Zusammensetzung 
dem Nielsin ahnlich ist. Vor letzterem hat sie den Vorzug, daB sie nicht brockelt 
und somit leichter zu verarbeiten ist. Endlich gehort hierher noch die Zusatz
masse Bulgaro, ein Starkepraparat, das dem Abdruckgips vor dem Anruhren 
zugefugt wird. Eine besondere Bedeutung hat diese Masse nicht erlangt. 

B. Die AbdrncklO:ffel. 
Zur Aufnahme des Materials wahrend des Abdrucknehmens bedient man 

sich der Abdruckhalter oder -lOife1. 
Sie werden hauptsachlich aus vernickeltem Messing, Zinn oder Neusilber 

hergestellt und sollen so stark sein, daB sie eine ausreichende Widerstands
kraft haben; wenn es andererseits aueh haufig wunsehenswert ist, zum Gebrauch 
kleine Formanderungen an ihnen vornehmen zu konnen. 

Die Halter oder Loffel bestehen aus einer zur Aufnahme des Abdruck
materials dienenden Schale oder Rinne und dem an dieser befestigten Griff, 
der zur Fuhrung des Loffels bestimmt ist. Man unterseheidet zunaehst zwei 
wesentlich voneinander verschiedene Formen von AbdrucklOffeln; namlich 
solche fur den Oberkiefer und solehe fur den Unterkiefer. Die LOffel fUr den 
Oberkiefer bestehen aus einer Schale, die nicht nur die ungefahre Form des 
Alveolarbogens, sondern auch des Gaumens wiedergibt und, dem Oberkiefer 
entspreehend, eine elliptische Gestalt hat. Die LOffel fur den Unterkiefer 
bestehen nur aus einer Rinne, die der anatomischen Form des Unterkiefers 
entsprechend, mehr die Gestalt einer Parabel haben muB. An Stelle des 
Gaumenteils beim OberkieferlOffel haben wir also beim Unterkieferloffel den 
Ausschnitt fUr die Zunge. 

Die Form des LOffels muB im groBen und ganzen die gleiche sein, wie die 
des abzudruckenden Kiefers. Man bedarf also unter Berucksichtigung der zahl
reichen Verschiedenheiten in bezug auf Hohe und Breite, Weite und Lange 
der Kiefer einer groBeren Anzahl solcher Abdruckhalter. Die richtige GroBe 
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hat der zu verwendende Abdruckloffel nur dann, wenn er allseitig mit seinem 
auBeren Rande den Zahnbogen in einer Entfernung von 3-4 mm von den 
Alveolarteilen umfaBt. Nur dann ist Gewahr geboten, daB samtliche Kiefer
partien richtig ausgepragt werden. Von wesentlicher Bedeutung fur die Wahl 
des Abdruckloffels fur den Oberkiefer ist die Art der Wolbung des Gaumen
daches. Die Rohe des Gaumens, dargestellt durch eine Senkrechte, die vom 

Abb. 1. Oberkieferloffel. 

Abb. 2. Unterkieferloffel. 

h6chsten Punkte des Gaumendaches auf die Verbindungslinie der Rocker
spitzen der ersten Molaren gefallt ist, schwankt nach Parreidt zwischen 12 
und 25 mm. Am haufigsten betragt die Rohe 18-20 mm (vgl. Abb. 3). 

Es ist einleuchtend, daB fur einen Kiefer mit hochgewolbtem Gaumen 
zur Erzielung eines genauen Abdruckes ein Loffel benotigt wird, der in seinem 
Gaumenteil auch entsprechend hoher geformt ist als ein solcher fiir einen Kiefer 
mit flachem Gaumendach. Die entsprechenden LOfleltypen mussen zur Ver
fiigung stehen. 

Weiterhin ist von wesentlicher Bedeutung fur die Wahl des Abdruckloffels 
die Frage, ob es sich um den Abdruck eines Kiefers handelt, der noch bezahnt 
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ist, oder eines solchen, der zahnlos ist. 1m ersteren :Falle hat die Schale des 
Loffels in ihrem Alveolarteil einen ebenen Boden, an den sich ein mehr oder 

b 

c 

a a 
Abb.3. 

weniger gewolbter Teil fur den Gaumen ansetzt; der auBere Rand des LOffels 
steigt ringsherum ziemlich senkrecht in die Rohe, um die Zahnkronen von 
auGen her zu umfassen (vgl. Abb. 4 u. 5). 

Abb. 4. OberkieferlOffel fiir hohen 
Gaumen. 

Abb. 5. Oberkieferloffel fiir flachen 
Gaumen. 

Die Abdruckloffel fur zahnlose Kiefer sind in allen Teilen abgerundeter. 
Sie brauchen nicht die Tide zu haben, wie AbdrucklOffel fUr bezahnte Kiefer, 
da ja die Alveolarfortsatze nach Verlust der Zahne .erheblich einsinken und sich 
mehr und mehr abrunden. 

Abb. 6. Abdruckloffel fiir zahnlosen 
Oberkiefer. 

Abb. 7. Unterkieferloffel bei Vorhandensein 
der Frontzahne und Fehlen der Backenzahne. 

Zum Abdrucknehmen bei ganz besonders stark eingesunkenen Alveolar
kammen emp£iehlt es sich einen LOf£el zu wahlen, der in der Mitte des vorderen 
Randes einen Ausschnitt fur das Lippenbandchen hat, um dieses nicht durch 
den Lof£elrand zu verletzen. 

Fiir die Wahl der Abdruckloffel fur den Unterkie£er gilt das gleiche, wie 
fur den Oberkiefer. Bei noch bezahntem Kiefer wahlt man einen Loffel mit 

Handbuch der Zahnheilkunde. III. 3. A. 8 
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ebenem Boden und hohen, senkrecht aufsteigenden Randern (vgL Abb. 2). 
Die LOffelenden sind, Bntsprechend dem Ramus ascendens des Unterkiefers, 
oft ein wenig nach au£warts gebogen. Sind im Unterkiefer nur Frontzahne 
vorhanden und die Backzahnpartien zahnlos, also zwischen dem mittleren 
Kie£erteil und den seitlichen Partien erhebliche Niveauunterschiede, so bedient 
man sich hierfur einer besonderen Art von AbdrucklOffeln. Sie stellen sich 
dar als eine Kombinationsform der Lof£el fUr bezahnte und unbezahnte Kiefer. 

Der Vorderteil des Loffels, in dem die noch vorhandenen Frontzahne abgedruckt 
werden sollen, ist scharfkantig vertieft, wahrend die Seitenteile die abgerundete 
Form zeigen, zur Auspragung der zahnlosen Alveolarkamme. AuBer diesen 
LOffel£ormen fur die Regel£alle, die in mannigfachen Variationen vorhanden 
sind, gibt es noch zahlreiche Sonderformen fUr auBergewohnliche FaIle. Hier 
sei zunachst ein Typ erwahnt, der sich fur partiell bezahnte Kiefer mit besonders 
langen Zahnen eignet. Um die in solchen Fallen besonders starken Niveau
unterschiede auszugleichen, ist derLofiel am Boden an den Stellen, die den 
vorhandenen langen Zahnen entsprechen, ausgeschnitten. Durch diese Aus
schnitte konnen sich die Zahne beim Abdrucknehmen mit dem sie bedeckenden 

a b 
Abb.8. Partielle Loffel. a FrontlOffel. b halber Loffel fur rechte Oberkieferseite. 

Abdruckmaterial hindurchdrucken. Hatte der LOf£el diese Ausschnitte nicht, 
so ware es notig, ihn mit einer ubermaBigen Menge von Abdruckmasse zu ver
sehen, um die tiefer liegenden zahnlosen Kieferpartien mit abformen zu konnen. 

Neben diesen AbdrucklOf£eln, die der Herstellung von Abdrucken des 
ganzen Ober- und Unterkiefers dienen, verfugen wir noch uber eine groBe Anzahl 
von Lo££el£ormen fur partielle Abdrucke, wie sie insbesonder bei Kronen- und 
Bruckenarbeiten hau£ig benotigt werden. Das sind LOf£el fur die Frontpartie 
der Kiefer und sog. halbe Loffel (~echte und linke) fur die Seitenteile. 

Hierher gehoren auch partielle Abdrucklofiel, deren Schale oder Rinne 
um den Stiel drehbar eingerichtet ist, damit auf diese Weise derselbe LOf£el 
zum Abdrucknehmen fur verschiedene Kieferteile verwendet werden kann. 

Einer besonderen Art von Lo££eln sei hier noch Erwahnung getan, die von 
Riegner angegeben sind. Sie dienen nur zum Abdrucknehmen mit Gips, 
und sollen das Zusammenfugen der Gips-Bruchstucke nach Entfernung des 
Abdruckes aus dem Munde erleichtern. Zu diesem Zwecke sind auf der Innen
seite der Loffelschale senkrechte Trennungsleisten angelOtet, die die Fuhrung 
fUr die gewiinschten Bruchlinien des Gipses abgeben sollen. 

Parreidt hat diese Art LOffel in vier Teile zerlegt, die vor dem Einfullen 
des Gipses mit Wachs zusammengeklebt werden. Nach Hartwerden: des Gipses 
werden die Loffelteile einzeln aus dem Munde entfernt, worauf der Abdruck 
gewohnlich an den Grenzlinien der Teile durchbricht. Von BaIters ist ein 
Verfahren angegeben worden, um die Zerlegung von Abdrucken in bestimmter 
Absicht zu ermoglichen. Es werden Wachsleisten in dem Gipsloffel angebracht, 
die im Gips eine Rille aussparen; durch die eine Zerlegung des Abdruckes moglich 
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wird. Da man die Wachsleisten an beliebigen Steilen des Loffels anbringen 
kann, wird auch die Zerlegung eine entsprechend heliebige sein. Die Hohe der 
Wachsrille betragt nach BaIters auf dem Boden des LOffels 3-4 mm, auf dem 
Loffelrande kann sie 5- 6 mm betragen (vgl. Abb. 9 und 10). 

Abb.9. Abb.10. 
Trennung von Gipsabdrucken nach Bal ters. 

Die Verschiedenartigkeit der Mundverhaltnisse bringt es haufig mit sich, 
daB die groBte Auswahl der gebrauchlichen Loffelformen nicht ausreicht, daB 
also hier und da fur einen speziellen Fall der entsprechende Loffel fehIt. Hierher 
gehoren Z. B. die Faile, wo wir einen uber
hoch gewolbten, spitz zulaufenden Gaumen 
vor uns haben. Hier wird es notig, einen 
moglichst passenden Loffel noch entsprechend 
zu korrigieren. Man klebt alsdann auf den 
Gaumenteil ein hochragendes Stuck Ab
drucksmasse oder Siegellack fest, das an
nahernd an das Gaumendach heranreicht 
und nimmt dann mit dem dermaBen ver
besserten Loffel den Abdruck. Ebenso kann 
es notig werden, den Lo££el in den Seiten
teilen durch Erhohung oder am hinteren 
Rande durch Verlangerung entsprechend zu 
modifizieren u. a . m. Auch die Selbsther
steilung eines gut passenden Loffels kann 
dann und wann notig werden; sie ist durch 
die weiter unten beschriebene neuere Ab
druckmethode (Funktionsabdruck) sehr ge-
brauchlich geworden. Man fertigt solche Abb.l!. Abdruckloffel nach Riegner. 
Lo£fel nach einem von dem Kiefer mit 
Stentsmasse genommenen ungefahren Ab-
druck aus Magnesium, leichtflussigem Metall, Zinn, Aluminium oder Basis
platten. Zu diesem Zwecke wird auf dem Kiefermodell, das nach dem 
Stentsabdruck hergestellt ist, zunachst eine Stentsplatte aufmodelliert, urn 
den fur den passenden AbdrucklOffel notigen Abstand von den Kieferpartien 
zu bekommen, und auf dieser dann das Wachsmodell geformt, nach dem man 
sich den Loffel gieBt. 

8* 
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C. Die Wahl des Abdrnckmaterials. 
Die beiden oben genannten Gruppen von Abdruckmaterialien verhalten 

sich beim Abdrucknehmen recht verschieden. 
Beide Arten erhii.rten im Munde nach einiger Zeit; doch ist die Erstarrung 

der in Gruppe II genannten, also die des Gipses und der gipshaltigen Abdruck
materialien eine ungleich viel intensivere als bei den Materialien der Gruppe I. 
Dieser Umstand ist von groBer Bedeutung fiir die Wahl des Abdruckmittels. 
So wird man sich zur Erzielung eines genauen Abdruckes in allen Fallen, wo 
nbch Zabne im Munde stehen, in erster Reihe des Gipses bedienen, und zwar 
aus folgendem Grunde: Fast alle Zahne weisen unter sich gehende Stellen auf, 
oder bilden mit ihren Nachbarn tiefliegende Winkel. Es ist deshalb unmog
lich einen Abdruck mit Stents- oder ahnlicher Masse, die trotz Erhartung im 
Munde immer noch eine gewisse Nachgiebigkeit besitzt, herauszubekommen, 
ohne daB an solchen Stellen Verziehungen der Abdruckmasse eintreten. Da
mit leidet naturgemaB die Genauigkeit der Wiedergabe, wodurch auch in der 
Folge das Arbeitsmodell mehr oder minder starke Di£ferenzen gegeniiber den 
tatsachlichen Kieferverhaltnissen aufweisen wird. 

Hiermit ist aber im weiteren auch der prazise Sitz der herzustellenden 
Prothese in Frage gestellt, wenn nicht zur Unmoglichkeit geworden. Man wird 
also unter den oben genannten Mundverhaltnissen von der Scha£fung eines 
Abdruckes mit Stentsmasse fur ein Arbeitsmodell unbedingt absehen und sich 
bei der Verwendung von Stentsmasse zum Abdrucknehmen bei bezahnten 
Kiefern auf die FaIle beschranken, wo das nach dem Stentsabdruck gewonnene 
Modell keine absolute, bis in alle Details gehende Genauigkeit besitzen muB. 

Hierher gehoren etwa die sog. Orientierungsmodelle, die nur dazu dienen, 
jederzeit eine Wiedergabe der Mundverhaltnisse zu irgend einem Zwecke vor 
Augen zu haben, die Vergleichsmodelle bei Regulierungsarbeiten und die 
Gegenkiefermodelle. 

Beim Abdrucknehmen mit Gips sind Verziehungen des Abdruckmaterials 
nach seiner physikalischen Beschaffenheit ganzlich ausgeschlossen. Der Gips 
erstarrt auch im Munde nach kurzer Zeit so intensiv, daB er an unter sich gehenden 
Stellen und Winkeln nur durch Bruch zu IOsen ist. Diese einzelneIi Bruchteile 
lassen sich spater haarscharf passend zusammenfugen, so daB eine" absolut 
genaue Wiedergabe der abgeformten Teile gewahrleistet ist. In letzter Zeit 
hat die Verwendung der plastischen Abdruckmassen eine erhebliche Erweiterung 
erfahren, und zwar durch die Anwendung und Ausgestaltung des" Funktions
und Saugeabdruckverfahrens. Namentlich fiir die Herstellullg von Abdriicken 
fiir den totalen Plattenersatz ist der Gebrauch der plastischen~ssen zuungunsten 
des Gipses stark in den Vordergrund getreten. Auch'-die schiehtweise Kom
bination von plastischer Abdruckmasse mit Gips hat sich bei diesem Abdruck
verfahren, das weiter unten beschrieben wird, auBerordentlich bewahrt und 
eingebiirgert. 

D. Das Abdrncknehmen. 
1. Der anatomische Abdruck. 

Fiir das Abdrucknehmen unterscheidet man neuerdings zwei Methoden, 
die sehr wesentlich voneinander verschieden sind; namlich einmal das Abdruck. 
nehmen von den Kiefern oder Kieferteilen in Ruhestellung, den sog. anato
mischen Abdruck, und zum anderen das Abdrucknehmen von den Kiefern 
unter moglichster Bewegung der Mundorgane, den sog. Funktionsabdruck 
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oder Saugeabdruck. Die erste Methode, als die altere und auch heute noch 
gebrauchlichere, sei hier zunachst beschrieben. 

a) Abdrucknehmen mit Stents- und ahnIicher Masse. 

Nachdem ein passender AbdrucklOffel ausgesucht oder hergestellt ist, der in 
bezug auf seine GroBe zum Kiefer im oben angegebenen Verhaltnis steht, wird 
der Loffel mit Abdruckmasse gefullt. Bei stark bezahnten Kiefern benotigt 
man weniger Masse, da ein Zuviel als UberschuB allseitig herausgedruckt wird; 
bei weniger bezahnten Kiefern braucht man mehr Masse, so daB der Loffel bis 
an die Rander gestrichen - oder sogar mehr als das - voll sein kanrl. Nach 
dem Fullen des LOffels wird die Oberflache der weichen Masse mit dem Daumen
ballen peinlich geglattet, urn lwine Unebenheiten oder Falten mehr aufzuweisen, 
und dann noch einmal rasch durch cine Spitirusflamme gefiihrt, damit sie 
fur jeden feinsten Eindruck empfanglich gemacht ist. Die Riickseite des LOffels 
pflegt man ebenso rasch noch einmal unter flieBendem Wasser etwas abzukiihlen, 
urn eine Belastigung des Patienten durch die zu heiBen Metall£lachen zu ver
hindern. Der Patient ist inzwischen auf dem Operationsstuhl in eine bequeme 
Stellung gebracht. Sie muB so sein, daB der Kopf moglichst ein wenig nach 
vorn geneigt bleiben kann, das Kinn also etwa annahernd die Brust beriihrt, 
da diese Stellung verhindert, daB der wahrend des Abdrucknehmens im Munde 
sich ansammelnde Speichel aspiriert wird oder Brechreiz verursacht. 

Beobachtet man am Patienten etwa schon beim Einprobieren des LOffels 
eine Hypersensibilitat der Schleimhaute und dadurch bedingten Brechreiz, 
so ist dem durch entsprechende MaBnahmen vorzubeugen, urn dem Patienten 
und sich selbst das Abdrucknehmen nicht zu erschweren. Hierfur werden 
verschiedene Mittel empfohlen, wie Pinselungen oder Spulungen mit Cocain
lOsung, Validol, Campherspiritus, Magnesiamilch, Chloreton u. a. m. Von 
wesentlicher Bedeutung fiir die Ausschaltung des Brechreizes ist auch eine 
gewisse psychische Beeinflussung, d. i. die Ablenkung des Patienten. Parreidt 
empfiehlt den Patienten anzuweisen, in Gedanken bis zu einer bestimmten Zahl 
zu zahlen und bei Erreichung dieser Zahl ein Zeichen mit der Hand zu geben. 
lch habe gefunden, daB eine sehr eindringliche Anweisung des Patientcn, lang
sam so tief wie moglich durch die Nase zu atmen, fast in jedem Falle den Brech
reiz sofort aufhebt. 1st Bomit alles fur den Abdruck vorbereitet, so wird der, 
wie oben angegeben, mit Masse gefullte AbdrucklOffel in den Mund gefiihrt. 
Hierbei wird fur den Abdruck yom Oberkiefer der Operateur seinen Platz etwas 
rechts hinter dem Patienten wahlen. Der LOf£el wird alsdann zuerst am rechten 
Mundwinkel schrag einge£uhrt, wobei dieser so weit abgedehnt wird, daB der 
iibrige Teil des LOffels am linken Mundwinkel vorbei in die Mundhohle geschoben 
werden kann. Gelingt dies bei zu kleiner Mundoffnung nicht ohne weiteres, 
so muB der Zeigefinger der linken Hand den linken Mundwinkel von der Seite 
her etwas abdehnen, urn geniigend Raum fur das Vorbeigleiten des Loffels 
zu schaffen. 1st die LOffelschale ganz in den Mund gebracht, so ist darauf zu 
achten, daB sie richtig unter der Zahnreihe oder dem Alveolarfortsatz steht 
und der Loifelstiel in der Medianlinie liegt. Wenn das der Fall ist, wird der 
LOffel zunachst mit der rechten Hand leicht angedriickt, worauf man dann 
unter Zuhilfenahme der linken Hand den Loifel fest und gleichmaBig in den 
Kiefer eindruckt. Darauf wird die Oberlippe beiderseits mit den Daumen mog
lichst tief iiber den auBeren Rand der LOffelschale heruntergeschoben und 
kriiftig angedriickt. Mancher Praktiker wird es auch beim Abdrucknehmen 
yom Oberkiefer vorziehen, entgegen der eben beschriebenen SteHung seinen 
Platz vor dem Patienten zu nehmen. Dann wird zweckmaBig der LoffeLzunachst 
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mit der rechten Hand schrag am linken Mundwinkel vorbei in den Mund ge
schoben. Erst wenn das erreicht ist, tritt der Operateur hinter den Patienten 
zurUck, wobei der linke Arm um den Kopf des Patienten herumgreift und die 
Finger der linken Hand den Loffel an der Unterseite rechts beriihren. Die rechte 
Hand gleitet inzwischen an die linke Unterseite des Loffels und nun driicken 
beide Hande gleichzeitig den richtig eingestellten Loffel wie oben an den Kiefer 
an. Der so in situ befindliche Loffel wird nun unbeweglich in seiner Lage 
,gehalten. Die Erhartungszeit der Abdruckmasse verkurzt man durch Be
rieselung des Loffels mit kaltem Wasser aus der Wasserspritze, das man gleich
zeitig durch eine Speichelpumpe wieder absaugen oder - beim Fehlen einer 
solchen - in ein von der Assistenz vorgehaltenes Becken ablaufen lallt. 1st 
die Masse genugend erhartet, wovon man sich durch Eindriicken mit dem Finger
nagel uberzeugt, so wird der Abdruck vorsichtig von den Zahnen gelost. Man 
lockert ihn zunachst durch leichten Druck auf den Loffelgriff und weiter durch 
schwach schaukelnde, ziehende Bewegungen, die jedoch mit aullerster Vor
sicht erfolgen mussen, um ein Verziehen des Abdruckes zu verhindern. 1st 
der Abdruck von den Kieferteilen ganz geli:ist, so wird der Loffel in umgekehrter 
Weise, wie er in den Mund hineingebracht worden ist, wieder schrag durch die 
Mundspalte entfernt. Der Abdruck wird alsdann sofort in kaltes Wasser ge
bracht, um die Erstarrung der Masse auf den Hohepunkt zu bringen. 

Das Abdrucknehmen im Unterkiefer erfolgt in derselben Weise; wie oben 
bellchrieben. Nur solI zum Einfiihren des Loffels in den Mund des Patienten 
der Operateur am besten vor dem Patienten stehen. Der wffel wird nach Ein
fiihrung in den Mund und Priifung der richtigen Lage beiderseits mit dem 
Daumen tief auf die Zahne oder Alveolarkamme herabgedriickt und so fest
gehalten, bis die Erstarrung der Abdruckmasse eingetreten ist. 

b) Abdrucknehmen mit Gips. 
tJber die Praparation des Gipses fiir das Abdrucknehmen, sowie die Her

stellung des Gipsbreies ist bereits oben das Notige erwahnt worden. Die Her
stellung des Abdruckes selbst vollzieht sich folgendermaBen: Zunachst muB 
jeder notwendige Handgriff so vorbereitet sein, jedes notwendige Instrument 
so zur Hand liegen, daB jeder Zeitverlust vermieden wird. Richtig praparierter 
Gips erharlet so rasch, daB auch die kleinste Versaumnis in dieser Richtung 
fur das Gelingen des Abdruckes von wesentlichem Nachteil wird. Der Gipsbrei 
ist leicht innerhalb weniger Sekunden - wenn der richtige Augenblick fur 
seine Adaptierung verpaBt ist - schon so erhartet, daB er die abzudriickenden 
Kieferpartien nicht mehr schmiegsam und widerstandslos umgibt, sondern 
schon mit einer gewissen Kraftanwendung angedriickt werden mull, wobei 
dann mit einem einwandfrien Abdruck nicht mehr zu rechnen ist. Es ent
stehen vielmehr hier und da Risse und Spalten in der Masse, die erhebliche 
Ungenauigkeiten zur Folge haben mussen. 

Sitzt also der Patient fur den Abdruck in richtiger, d. h. aufrechter Stellung 
und in fur den Operateur bequemer Stuhlhohe, so wird der angeriihrte Gipsbrei 
rasch in den bereitliegenden passenden Abdruckloffel eingefiillt. 1st ein Abdruck 
yom Oberkiefer zu nehmen, so ist besonders darauf zu achten, daB hinten, 
am Loffelende, kein uberschussiger Gipsbrei vorhanden ist, der zu tief in den 
weichen Gaumen herabgleiten und Brechreiz oder Atembeschwerden hervor
rufen konnte. Um die beim Abdrucknehmen mit Gipsbrei haufig vorkommende 
Bildung von Luftblasen am Gaumendach, also dem fiir das spaterePassen 
der Prothese am genauesten abzuformenden Teile, zu verhindern, empfiehlt 
es sich, vor dem EinfiihN}n des Loffels in den Mund rasch ein wenig Gipsbrei 
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mit dem Finger oder cinem Spatel auf den harten Gaumen zu bringen und 
dort zu verstreichen. Der LOffel wird sodann - wie beim Stentsabdruck - in 
die MundhOhle gebracht und adaptiert. Hierbei neigt man den AbdrucklOffel 
mit dem Stiel anfanglich ein wenig schrag nach vorn unten, druckt zunachst 
die hintere Loffelpartie an und dann erst die ubrige Loffelflache. Dies geschieht, 
urn zu verhindern, daB Gipsbrei zu tid in den weichen Gaumen hinabflieBe, 
und andererseits urn zu erreichen, daB die Luft, die zwischen dem gefullten 
Lo£fel und dem Gaumendach steht, moglichst ganz nach vorn entweichen 
kann. 1st der Abdruckl6ffel in die richtige Lage gebracht, so wird er - wie 
beim Stentsabdruck - fest fixiert, und die auBeren Weichteile werden all. 
seitig fest angedruckt. Die etwa uber den hinteren Lo£felrand belastigend 
tief in den weichen Gaumen herabgequollene Gipsmenge entfernt man, solange 
sie noch breiig ist, rasch mit einem entsprechenden Instrument, am besten mit 
einem kleinen HornlOffel. Der AbdrucklOffel bleibt nun unverruckt bis zur 
Erstarrung des Gipses an seiner Stelle. Dann muB, wiederum mit moglichster 
Beschleunigung, genau im richtigen Moment das Herausnehmen des Abdruckes 
erfolgen. Es ist von auBerordentlicher Wichtigkeit fUr das Gelingen des Ab· 
druckes, daB akkurat in dem Augenblick, wo der Gips den notwendigen Harte
grad erreicht hat, an das Entfernen des Abdrucks gegangen wird. Wird er 
verfruht herausgenommen, so ist der Gips noch krumelig und der Abdruck 
dann unvollkommen, d. h. unscharf ausgepragt; wird er zu spat heraus· 
genommen, so bietet die Entfernung infolge der zu starken Erhartung haufig 
auBerordentliche Schwierigkeiten, mit gleichfalls unbefriedigendem Ergebnis. 
Der richtige Moment ist dann gekommen, wenn ein Stuckchen des angeriihrten 
Gipses, zwischen Daumen und zweiten und dritten Finger gefaBt, auf Druck 
zwischen den Fingern scharf bricht, ohne sich noch zerdrucken zu lassen. 

In diesem Moment versucht man unter Abheben eines Mundwinkels und 
damit der Wangenpartie etwas Luft zwischen Abdruck und Schleimhaut gelangen 
zri lassen. Alsdann druckt man unter leichten Hebelbewegungen des Loffels 
uber dem Gips kraftig mit dem Finger gegen den Alveolarrand, und zwar ab· 
wechselnd auf beiden Seiten. Mit diesen Handgriffen gelingt es oft, den Abdruck 
mitsamt dem LOffel aus seiner Lage zu entfernen. Gelingt es nicht, sondern 
lost sich nur der AbdrucklOffel allein, oder mit einzelnen Abdruckpartien, wahrend 
groBere Teile fest sitzen bleiben, so muB unverzuglich mit der gewaltsamen 
Entfernung der festsitzenden Teile begonnen werden. Bei partiellem Heraus· 
kommen des Abdruckes wird man leicht an den Bruchstellen Angriffspunkte 
finden, von denen aus man mit einem feinen Gipsmesser oder einer Pinzette 
die stehengebliebenen Partien abhebelt oder absprengt. 

Hat sich der Loffel allein gelOst, ohne Teile des Abdrucks mitzunehmen, so 
tut man gut, den Gips so anzugreifen, daB er in Bruchstucken entfernbar wird, 
die das spatere ZusammenfUgen der Teile erleichtern. Zu diesem Zwecke 
schneidet man zunachst in der Gegend der Eckzahne beiderseits eine senkrechte 
Rinne in den Gips und versucht diese Teile von oben her abzusprengen. Gelingt 
dies nicht, so schneidet man auch in den Teil, der die Kauflachen dcr Zahne 
bedeckt, eine Rinne. Alsdann pflegt bei richtigem Abhebeln erst die Vorder· 
partie und in entsprechender Weise die Seitenpartie rechts und links sich zu 
lOsen. Die Entfernung des Gaumenteils geht dann meist unschwer vor sich, 
wenn man diese Partie vom Gaumen her, also am Abdruckende mit einer Pinzette 
angeht. Man erleichtert sich das Entfernen eines Gipsabdrucks wesentlich, 
wenn man die Zahne vor dem Einbringen des Gipsbreies leicht mit Vaselin 
einfettet. Aber bei schiefstehenden und stark konisch 'geformten Zahnen reicht 
auch dieses Hilfsmittel nicht aus. Hier laBt sich ein Gipsabdruck bruchlos, 
d. h. in einem Stuck niemals entfernen. Unter Berucksichtigung der Tatsache, 
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daB ein Gipsabdruck fast immer bruchstuckweise herauskommt, ist es von 
wesentlicher Bedeutung, den AbdrucklOffel jeweilig so zu wahlen und so ein
zufiihren, daB nirgends eine zu dunne Schicht Gips zwischen Loffel und ab
zuformendem Kieferteil liegt; denn diese zu diinn geratenen Gipsteilchen 
erschweren das spatere Zusammensetzen des Abdrucks sehr erheblich, wenn sie 
es nicht ganz unmoglich machen. Man achte deshalb darauf, daB im Vestibulum 
allseitig ein Abstand von 4-5 mm zwischen Loffel und Kie£erpartien besteht, 
den eine entsprechende Gipsschicht ausfiillt. 

Das Gipsabdrucknehmen bei unteren Gebissen gestaltet sich in derselben 
Weise, wie mit Stentsmasse. Es ist nur darauf zu achten, daB bei stark resor
bierten Alveolarteilen der Lotfel reichlich genug gefullt ist, urn geniigend tief 
auf diese herabzureichen. Die Konsistenz des Gipsbreies ist die richtige, wenn 
der Gips von dem zum Einfiihren umgekehrten AbdrucklOffel gerade nicht 
mehr herabtropft. 

Die Entrernung des Abdrucks und eventuell notige Zerteilung erfolgt in 
gleicher Weise wie im Oberkiefer. 

2. Der Fuuktionsabdruck. 
Der geschilderten Art des Abdrucknehmens steht eine andere gegenuber, 

die neuerdings auBerordentlich gebrauchlich geworden ist. Es ist dies das 
modifizierte Greensche Abdruckverfahren, das bereits im gleichen System 1864 
von Schrott beschrieben, jedoch erst spater von Green weiter ausgebaut 
und deshalb nach ihm benannt worden ist. Das Wesentlichste dieser Methode 
besteht darin, daB nicht ein Abdruck des Kierers in volliger Ruhestellung aller 
umgebenden Teile genommen wird, sondern daB die Abformung an Hand 
£unktioneller Betatigung aller beweglichen Organteile, also der Wangen-, Kau-, 
Lippen- und Zungenmuskulatur, bei ofrener und geschlossener Mundstellung 
errolgt. 

Mit anderen Worten: Wahrend der nach der allgemein iiblichen Methode 
gewonnene Abdruck nur starre VerhiUtnisse der in Ruhestellung befindlichen 
Organteile wiedergibt, nimmt der Abdruck nach der Greenschen Methode 
auch die Bewegungen und Lageveranderungen der Organteile in sich auf und 
gibt uns somit die Moglichkeit, diese funktionellen Veranderungen bei der 
Herstellung eines Ersatzstiickes in unsere Berechnung mit einzubeziehen. DaB 
diese Methode bisher nicht allgemeine Verbreitung gefunden hat, liegt daran, 
daB sie erheblich komplizierter und zeitraubender ist als die Methode des 
starren Abdrucknehmens. Ihre Anwendung ist auch keineswegs in allen 
Fallen zu emprehlen oder notwendig. Ihre Anwendungsmoglichkeit beschrankt 
sich vielmehr in der Hauptsache auf Abdriicke von zahnlosen Kiefern, und 
hier wiederum vor allem von solchen mit starkem Schwund der Alveolar
fortsatze, "wo man mehr bewegliche Weichteile vor sich hat, als stabile 
Rander" (Gysi). 

Schrott, der diese Abdruckmethode zuerst anwandte, bedient sich als 
Abdruckmasse der Guttapercha. Sie wurde von Green und seinen Nachfolgern 
aus den bereits oben angefUhrten Grunden verworfen und dafiir die stents
ahnlichen Abdruckmassen benutzt. Insbesondere wird die Kerrsche Masse 
immer wieder empfohlen. 

Der Haupterfolg, der mit dieser Methode erzielt wird, ist ein erstaunlich 
festes Ansaugen der Prothese, das in dem MaBe durch keines der sonst hierfur 
angewandten Hilfsmittel (Saugekammern, Gummisauger) erreicht wird. Und 
dieses teste Ansaugen ist ein Moment, das bei der Schaffung eines Zahnersatz
stiickes - besonders bei Totalersatz - von so wesentlicher Bedeutung ist, 
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daB die, dieser Methode gegenuber der fruher allgemein geubten, anhaftenden 
techniscllen Schwierigkeiten ganz und gar nicht mehr ins Gewicht fallen sollten. 
Sie sollte - im Rahmen ihrer Eignung - raschestens Allgemeingut der Prak
tiker werden. 

Das Wesentlichste der neuen Abdruckmethode besteht nach Gysi, der 
sie in der Schweiz eingefiihrt hat und sich nachdrucklich zu ihr bekennt, darin, 
"daB statt Gips eine stentsahnliche Masse - bei ihm die sogenannten Kerr 
Perfection Impression Compound - verwendet wird, und daB der Abdruck 
fertig gemacht wird bei geschlossenem Munde, statt bei offenem Munde, wie die 
Gipsabdrucke. Der Abdruck wird namlich nicht in einem Male genommen, 
wie mit Gips, sondern sukzessive, indem man den Abdruck sieben- und mehrmaI 
warmt und wieder in den Mund bringt. Ferner wird der BiB genommen mit 
dem Abdruckhalter, also bevor die Gipsmodelle gegossen werden." 

Das Besondere <lieses Abdrucknehmens bringt es mit sich, daB spezielle 
Abdruckloffel dafiir benotigt werden, die in jedem einzelnen FaIle den abzu
formenden Organteilen moglichst genau adaptiert 
werden konnen. Man verwendet kleine 1,Offel
formen aus dunnem, weichem Aluminiumblech 
von etwa 1/2 mm Dicke. Sie bestehen aus einer 
Schale, die in den haufigsten Kieferformen vor
ratig gehalten wi,rd und aus einem abnehm
baren Griff. 

Die Schale laBt sich durch entsprechendes 
Biegen und Beschneiden der Rander jeder Kiefer
form genau anpassen und so fur den besonderen 
Einzelfall verwenden. Von einigen Vertretern 
dieser Methode werden Abdruckloffel jeweils 
nach einem Gips- oder Stentsabdruck, der nach 
dem starren System bei offenem Munde ge
wonnen ist, aus dunnem Aluminium- oder 

Abb. 12. Abdruckl6ffel nach 
Tryfus von der Unterseite 

gesehen. 
a L6ffelschale. b LOffelgriff. 
c Osen zur Befestigung des 

Griffes an der Schale. 

Messingblech gestanzt und nur nach dem Munde des Patienten beschnitten. 
Von Tryfus ist eine Modifikation der Greenschen Abdruckloffel angegeben 

worden, die durch die leichtere Anbringung des Griffes und Verfeinerung der 
Formen eine entschiedene Verbesserung darstellt. 

Als Material zum Abdrucknehmen ist, wie schon erwahnt, nur eine erweich
bare Masse (Kerr, Stents u . a.) zu verwenden, die 1-2 mm dick in den LoffeI 
gefullt wird. Die nach der ersten Einfiihrung des LOffels in den Mund und 
festem Andrucken an den Kiefer uber die Loffelrander quellende Abdruck
masse wird abgetragen, der Loffel darauf erneut adaptiert, nach nochmaliger 
Entfernung des Loffels aus dem Munde wieder gepriift, ob UberschuB an 
Abdruckmasse zu entfernen oder ein Zuwenig an soIcher zu erganzen ist und 
so fort, bis aIle Weichteilpartien, die in Frage kommen, genau abgedruckt sind 
und kein DberschuB mehr vorhanden ist. Gysi, der (a. a. 0.) jede Phase des 
Abdrucknehmens aufs genaueste beschreibt, sagt uber die Ausdehnung des 
Abdrucks auf die beweglichen Weichteile des Mundes: "Der hintere Rand einer 
oberen GebiBplatte sollte immer mehr oder weniger auf den weichen Gaumen 
ubergreifen, urn eine gute Ventilwirkung zum AbschluB der Luft zu erzielen" 
und we iter : "wenn am Oberkiefer der vordere Teil des Alveolarrandes weich 
und stark nachgiebig ist, so muB der hintere Plattenrand statt nur 1,5 mm 
sogar 3 mm auf den weichen Gaumen ubergreifen" , ..... "die richtige Stellung 
des weichen Gaumens, auf welchen der hintere Plattenrand ubergreifen solI, 
erhalt man aber nicht bei offenem Munde, sondern nur, wenn der hintere Rand 



122 Loewe: Die Herstellung des Arbeitsmodells. 

der Abdruckmasse erreicht werden kann und der Patient dann (auf die BiB
schablone beiBend); Schluckbewegungen ausfiihrt. Dann driickt der,Zungen
riicken die weiche Abdruckmasse dem weichen Gaumen und seiner wirklichen 
Arbeitsstellung genau an." 

Das Abdrucknehmen gestaltet sich nun im ei nzelnen folgendermaBen: 
1m Oberkiefer. Man fiillt den genau den Kieferpartien angepaBten Loffel 

gleichmaBig mit gut durchweichter Abdruckmasse, in einer Dicke von etwa 
2 mm. Darauf erwarmt man die Oberflache der Masse iiber einer Flamme, 
taucht sie rasch in warmes Wasser und fiihrt den Loffel in den Mund. Nachdem 
man sich iiberzeugt hat, daB er in der richtigen Stellung steht, driickt man den 
Loffelleicht an den Kiefer an und halt ihn mit einem Finger auf der Gaumen
seite fest. Darauf hebt man die Oberlippe des Patienten hoch und driickt die 
iiberquellende Masse ringsherum am Alveolarfortsatz moglichst hoch unter 
die Lippe und Wangen. Alsdann weist man den Patienten an, mit Lippen und 
Wangen mehrmals aile moglichen Bewegungen auszufiihren, wahrend der 
LOffel gleichzeitig mit standig vermehrtem Druck an den Kiefer angepreBt 
wird. Man fiihrt darauf auBen an Lippe und Wangen mit den Fingern mas
sierende Bewegungen nach unten, d. h. nach dem Munde zu aus, urn die iiber 
den Loffelrand hervorgequollene Abdruckmasse nach unten zu driicken. 

Nach geniigender Erhartung der Masse entfernt man den Abdruck aus 
dem Munde und schneidet allen "OberschuB, der iiber den Loffelrand gequollen 
ist, fort. Nach Entfernung des Loffelgriffes formt man auf der Loffelschale 
aus Abdruckmasse oder Wachs einen BiBwall, da - wie schon oben erwahnt -
mit dem Abdruck gleichzeitig auch der BiB genommen wird. 1st die BiBnahme 
erfolgt, sei es durch Feststellung der richtigen Artikulationsverhaltnisse gegeniiber 
noch vorhandenen Zahnen des Unterkiefers, sei es mit einer entsprechend der 
oberen hergestellten AbdruckbiBschablone fiir den zahnlosen Unterkiefer, so 
wird die Korrektur des Abdrucks fortgesetzt. Man beginnt hierbei mit dem 
auBeren Rande, den man in drei Abschnitten korrigiert, namlich erst auf der 
einen, dann auf der anderen Seite und schlieBlich in der Mitte. Zu diesem 
Zwecke werden die betreHendenPartien des Abdruckloffels iiber einer Flamme 
gut erwarmt, mit warmem Wasser angefeuchtet, damit sie nicht festkleben, 
und der Loffel alsdann erneut in den Mund gefiihrt. Darauf laBt man den 
Patienten die Kiefer schlieBen und wieder mannigfaltige Bewegungen mit Lippe 
und Wangen ausfiihren, urn der Muskulatur Gelegenheit zu geben, die Abdruck
masse entsprechend zu formen. Zur genauen Korrektur des Abdrucks an den 
hinteren Randpartien verfahrt man entsprechend. Nach Erweichung der Masse 
wird der LOffel im Munde angedriickt, Mund un Kiefer geschlossen und nun 
werden vom Patienten Funktionsbewegungen, insbesondere Schluckbewegungen 
ausgefiihrt. Die "Oberschiisse an Masse werden dann ebenfalls mit scharfem 
Messer entfernt. Sind aIle diea.e Randkorrekturen ausgefiihrt, so hat der Abdruck 
bereits eine erstaunlich gro~~ Adhasion am Oberkiefer erlangt. 

1m Unterkiefer. Das Abdrucknehmen vom Unterkiefer geschieht fast in 
derselben Weise. Man bringt den mit Abdruckmasse beschickten Loffel in 
den Mund, laBt den Patienten die Zunge hochstellen und· driickt darauf den 
Abdruck etwa in der Gegend der Bicuspidaten an den Kiefer mit maBigem 
Drucke - unter standigen Lippenbewegungen des Patienten an. Darauf erfolgt, 
wie oben beschrieben, die Massage von Lippe und Wangen, um den "OberschuB 
der Abdruckmasse auf die auBere Lofielseite zu bringen. Man laBt den Patienten 
darauf noch weitere Bewegungen, namentlich Seitenbewegungen mit der Zunge 
ausfiihren, um den lingualen Abdruckrand gut abzuformen. Der geniigend 
erhartete Abdruck wird dann herausgenommen und beschnitten. Die endgiiltige 
Korrektur dieses Abdruckes erfolgt wiederum, wie beim Oberkiefer, im Zu-
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sammenhang mit der BiBnahme bei geschlossenem Munde bzw. geschlossenen 
Kiefern. In dieser Stellung wird insbesondere der Zungenrand, wie auch die 
hintere Partie des Abdrucks durch wiederholtes Probieren und Beschneiden 
genau festgelegt. 

Nach endgiiltiger Ent£ernung der Abdriicke und vollkommener Erhartung 
erfolgt dann das AusgieBen zur Herstellung der Modelle. Hierfiir emp£iehlt 
Gysi als bestes Material den "Modellzement von Spence, eine dem Portland
zement ahnliche Masse. Zum Mischen nimmt man 1 Lofiel Wasser auf 31/ 2 

bis 4 LOffel Zement. Es entsteht ein knetbarer Brei, der in die Abdriicke 
eingefiillt bzw. eingestopft wird. Nach etwa 15 Minuten, also noch bevor 
sie ihre volle Harte erlangt haben, miissen diese Modelle im Abdruck 
beschnitten werden." 

3. Der Saugeabdruck. 
Eine Modifikation des Funktionsabdrucks stellt der von Kantorowicz 

angegebene Saugeabdruck dar, dessen volle Auswirkung fiir den einwandfreien 
Sitz der nach ihm angefertigten Prothese nur dem Totalersatz zugute kommt. 
Kantorowicz legt bei der Beschreibung seines Abdruckverfahrens das Haupt
gewicht ani die Verhaltnisse am tJbergang yom harten zum weichen Gaumen. 
Seine Forderung lautet: Der hintere Rand der Platte muB in weicher, nach
giebiger Schleimhaut ruhen, muB also in den weichen Gaumen verlegt werden, 
bis zur sogenannten A-Linie. 1m Zusamm8nhang mit der luftdicht ab
schlieBenden, als Dichtungspolster wirkenden gut verschiebbaren Mundschleim
haut des Mundvorhofes erzielt man somit einen ventilartig abgeschlossenen, 
lnitverdiinnten Raum zwischen Platte und Schleimhaut des harten Gaumens. 
Hierzu wird beim Abdrucknehmen die Schleimhaut des weichen Gaumens 
leicht nach oben gedriickt. 

Auf die Forderung, "den hinteren Rand einer oberen GebiBplatte immer 
mehr oder weniger auf den weichen Gaumen iibergreifen zu lassen", hat aller
dings Gysi auch schon hingewiesen. 

1m einzelnen geht Kantorowicz bei seinem Saugeabdruckverfahren 
folgendermaBen vor: Die A-Linie wird mit einem Kopierstift auf der Schleim
haut aufgezeichnet. Sie wird gefunden, indem man den Patienten bei weit
geoffnetem Munde "A" sagen laBt. Darauf wird mit plastischer Masse ein 
Orientierungsabdruck genommen, wobei man bis zur Erhartung den weichen 
Gaumen mit der iiberquellenden Masse nach oben driickt. Nach dem 
Orientierungsmodell wird ein AbdrucklOffel hergestellt, der das ganze Modell 
bedeckt. Der Loffel wird sodann mit Kerr-Masse bedeckt und damit, ahnlich 
wie beim Funktionsabdruck beschrieben, Abdruck genommen. Hat man nach 
Durchfiihrung der einzelnen Etappen einen tadellos saugenden Abdruck er
halten, geht man an die feinere Ausgestaltung der Oberflache. Sie wird, um 
eine diinne Gipslage auf der Kerr-Masse gut zum Haften zu bringen, angerauht 
und in der Mitte mit einem Loch von etwa 4 mm Durchmesser versehen, 
um iiberschiissigen Gips abflieBen zu lassen. 

Alsdann wird der mit diinnem Gipsbrei iiberdeckte Loffel wiederum in den 
Mund gebracht und in iiblicher Weise Abdruck genommen, unter Anweisung 
des Patienten, aile moglichen Bewegungen der Mund- und Wangenmuskulatur 
auszufiihren. 

Bei Herstellung eines Saugeabdruks fiir den Unterkiefer wird in gleicher 
Weise verfahren. 
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E. Da,s Zusammensetzen des Gipsabdruckes. 
Fur das Zusammensetzen eines Gipsabdrucks gibt es zwei Methoden, namlich 

das ZusammenfUgen der Teile im Abdruckloffel und das Zusammenfugen ohne 
diesen. Letztere Methode wird hauptsachlich deshalb empfohlen, weil man 
beim Zusammensetzen der Stucke die Bruchlinien von allen Seiten beobachten 
und somit ein gewaltsames, ungenaues Aneinanderfiigen der Teile verhindern 
kann. Zweitens wird diese Methode auch dann empfohlen, wenn man einen 
Zinnloffel zum Abdrucknehmen benutzt hat. Der nachgiebige Zinnli:iffel kann 
sich beim Erharten des Gipses leicht etwas verbiegen, so daB hinter her die 
Bruchstucke nicht mehr ganz genau in den Loffel hineinpassen. 

Bei Anwendung der ersteren Methode, d. h. beim Zusammensetzen im 
Abdruckloffel verfahrt man folgendermaBen: Zunachst ist der Loffel peinlichst 
von allen anhaftenden Gipsteilchen, die fur das Zusammensetzen nicht gebraucht 
werden, zu reinigen. Das geschieht mit einer feinen Burste oder mit einem 
Pinsel. Alsdann werden die einzelnen Bruchstucke in gleicher Weise aufs; sorg
faltigste von allen Gipskornchen befreit und abgebiirstet. Darauf legt man 
die Teile - gewohnlich mit dem Gaumenstiick beginnend - einzeln nach
einander in den Loffel an ihren Platz, fUgt sie mit den Bruchlinien innig zu
sammen und verbindet diese durch etwas flussig gemachtes Klebewachs. Sind 
so, in peinlich exakter Arbeit, aIle Teile aneinandergefugt, so wird der Abdruck 
ringsherum an den Loffelrand mit Klebewachs angeschmolzen. 

Das Zusammensetzen des Abdrucks ohne LOffel geschieht in gleicher Weise, 
nur mit dem Unterschiede, daB man die einzelnen Teile untereinander durch 
Holz- oder Drahtstuckchen, die auf der Unterseite angeschmolzen werden, 
verbindet. Sind einzelstehende Zahne vorhanden gewesen, die bei der spateren 
Herstellung des Modells im Gips leicht abbrechen konnten, so steckt man im 
Abdruck Stecknadeln in die Mitte der Schneide- oder Kauflache der abge
druckten Zahne, urn dem nachfolgenden GipsausguB eine groBere Widerstands
fahigkeit zu geben. Dringend empfehlenswert ist es jedenfalls, das Zusammen
setzen des Abdruckes nicht aufzuschieben, sondern alsbald nach dem Abdruck
nehmen erfolgen zu lassen. 

II. Die Herstellung des Gipsmodells. 
Von dem durch den Abdruck gewonnenen Negativ des Kiefers wird nun 

fUr die technische Arbeit ein Positiv geschaffen, das eine genaue Wiedergabe 
aller Teile des Mundes darstellt, das sogenannte Arbeitsmodell. Hierbei kann 
man auf verschiedene Weise verfahren; je nachdem, ob der Abdruck mit plasti
schem Material oder mit Gips genommen war. 1st ersteres der Fall, so ver
fahrt man folgendermaBen: Zunachst wird der Abdruck unter flieBendem 
Wasser sorgfaltig von allen, ihm etwa anhaftenden Unreinlichkeiten gesaubert 
und abgeburstet und alsdann grundlich getrocknet. Darauf gieBt man einen 
Gipsbrei, der erheblich dunnflussiger angeruhrt sein muB als der Abdruck
gipsbrei, auf die hochste Stelle des Abdrucks und laBt unter vorsichtigem Auf
klop£en mit dem Abdruckli:iffel den Gipsbrei in aIle Vertiefungen hineinrinnen. 
Dieses wiederholt man mehrere Male, bis alle Vertiefungen - namentlich solche, 
die d,urch Zahnabdrucke gebildet sind - sich gefUllt haben. Das AU£klop£en 
wahrend des Ein£ullens hat den Zweck, das Entweichen der etwa eingeschlossenen 
Luft zu bewirken, urn Blasenbildung zu verhindern. 
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Man gieBt alsdann den ganzen Abdruck bis zum Rande mit dem Gipsbrei 
aus. 1st auch dieses geschehen, so hauft man auf einer ebenen Unterlage 
(Porzellan- oder Glasplatte) einen Klumpen Gipsbrei auf und driickt den Ab
druck in diesen hinein, um eine Vermischung des in den Abdruck eingeschiitteten 
diinnen Gipsbreies mit dem Gipsklumpen zu erreichen. Hierbei ist darauf 
zu achten, daB der Abdruck gut wagerecht liegt, damit auch das Modell ent
sprechend wagerecht wird. Die Hohe des Gipsklumpens oder die Intensitat, 
mit der man den Abdruck in diesen hineindriickt, richtet sich danach, wie hoch 
man das Modell haben will. FUr Kautschukarbeiten geniigt ein erheblich 
niedrigeres Modell als fiir Metallarbeiten. 1st der Abdruck richtig eingedriickt, 
so verstreicht man Abdruck und Gipsklumpen ringsherum gut miteinander, 
damit allseitig glatte Flachen entstehen. Gleichzeitig entfernt man sofort 
von dem GipsiiberschuB ringsherum soviel wie moglich, um sich das spatere 
Bearbeitendes Gipsmodells zu vereimachen. Dann laBt man das Ganze mog
lichst einige Stunden griindlich erharten. Um alsdann den Loffel und die 
Abdruckmasse vom Gipsmodell zu entfernen, verfahrt man folgendermaBen: 
Zunachst sucht man eine Trennung des Abdruckloffels von der Abdruckmasse 
durch Beklopfen des Loffelstiels mit dem Holzhammer zu erreichen. Gelingt 
dies nicht, so erweicht man die Abdruckmasse durch leichtes Anwarmen des 
Loffels iiber einer Spiritus- oder Gasflamme, oder durch kurzfristiges Ein
tauchen in heiBes Wasser. Darauf wird die Abdruckmasse in heiBem Wasser 
von 90-95° C gleichmaBig erweicht und nun beginnt man damit, die erweichte 
Masse vom Modell abzuziehen. Etwa besonders festhaftende kleine Teilchen 
der Abdruckmasse entfernt man nicht gewaltsam mit einem Messer oder sonstigem 
scharfen Instrument, sondern in der Weise, daB man einen kleinen, erweichten 
Klumpen Abdruckmasse gegen die Teilchen driickt und sie dam it abhebt. Auf 
diese Weise wird man ohne Beschadigung des Modells samtliche Partikelchen 
der Abdruckmasse von seiner Oberflache entfernen konnen. 

Herstellung des Modells nach einem Gipsabdruck. 
Die Herstellung eines Gipsmodells nach einem Gipsabdruck gestaltet sich 

folgendermaBen: Zunachst ist es notwendig, einer allzu innigen Vereinigung 
des Gipses, den man zum AusgieBen des Gipsabdrucks beniitzt, mit dem Gips
abdruck selbst vorzubeugen, um die spatere Trennung des Gipsmodells vom 
Abdruck moglichst leicht zu bewerkstelligen. Zu diesem Zwecke muB die 
Oberflache des Gipsabdrucks mit einer Fliissigkeit impragniert werden, die 
als Isoliermittel wirkt. Diese MaBnahme eriibrigt sich nur dann, wenn zum 
Abdrucknehmen ein Material verwendet worden ist, das man so zur AuflOsung 
bringen kann, daB nur das Modell iibrig bleibt (Nielsin). Zur Impragnierung 
der Oberflache des Abdrucks gibt es verschiedene Mittel, die empfohlen werden 
konnen. So wird Z. B. die Oberflache des Gipsabdrucks zur Isolierung mit 
Fett, Vaseline oder 01 bestrichen, doch konnen bei diesem Verfahren die teinen 
Konturen der OberfIache leicht verschwommen werden, so daB es also nur in 
sehr eiligen Fallen, wo die iibrigen Methoden zu zeitraubend sind, angewendet 
werden sollte. Empfehlenswerter ist es, die Oberflache mit Seifenspiritus oder 
SeifenlOsung zu iiberziehen, nachdem sie vorher mit einer HarzlOsung (Sandarak 
oder Schellack) impragniert worden ist. Ferner wird folgendes Verfahren 
empfohlen: Eine Losung von 1 Teil Schellack auf 10 Teile Alkohol wird 2-3mal 
hintereinander auf die Oberflache des Abdrucks aufgepinselt. Ist diese Schicht 
eingetrocknet, so iiberzieht man sie mit einer Losung, bestehend aus 1 Teil 
Sandarakharz und 10 Teilen Alkohol, worauf man den Abdruck mit Wasser 
sattigt. 



126 Loewe: Die Herstellung des Arbeitsmodells. 

Von grollem Vorteil fiir die Arbeit des Trennens der beiden Gipsschichten 
ist es, wenn man eine derselben, am besten wohl den Abdruck, leicht farbt. 
Zu diesem Zwecke setzt man dem Abdruckgips schon beim Anriihren ein kleines 
Quantum eines Farbemittels (Carmin, Ultramarinblau) zu, oder verwendet 
einen schon gefarbten Abdruckgips guter Qualitat (Kiihns Abdruc;lkgips). 
Durch dieses Hilfsmittel wird die Trennungslinie zwischen Abdruck und Modell 
deutlich hervorgehoben und die Trennung erleichtert. 

Zur Trennung des Abdrucks yom Modell entfernt man zunachst den 
Abdruckloffel durch leichtes Aufklopfen auf seinen Griff. Alsdann beginnt 
man damit, an verschiedenen Stellen kleine Furchen in den Gipsabdruck zu 
schneiden und versucht nun von diesen Furchen aus den Gips mit einem Messer 
abzusprengen. Besondere Vorsicht ist iiberall da geboten, wo Zahne im Gips 
abgedriickt sind, da bei unvorsichtigem AblOsen Gefahr besteht, daB die Gips
zahne yom Modell abbrechen. Bei geschlossenen Zahnreihen und bei zahn
losen Kiefern kann man etwas energischer vorgehen und unter Zuhilfenahme 
des Holzhammers auch groBere Stiicke absprengen. Sind erst die buccalen 
Partien des Abdrucks freigelegt, so kann man den Gaumenteil meist in einem 
Stiick abheben. 

Besonders empfehlenswert ist es, Modell und Abdruck vor dem Trennen 
fiir einige Minuten in heiBes oder gar kochendes Wasser zu legen. Die durch 
die verschiedenartige Harte der beiden Gipssorten bedingte ungleiche Aus
dehnung erleichtert die Trennung sehr wesentlich. 

Das yom Abdruck vollig gelOste und peinlich gesauberte Modell wird dann 
noch auf seiner Oberflache gehartet und mit einem feinen "Oberzug versehen, 
um es gegen Beschadigungen bei den nachfolgenden Arbeiten zu schiitzen. 
Zum Harten der Oberflache haben wir verschiedene Mittel, so z. B. HarzlOsung, 
Wasserglas oder Gummi arabicum. Weiter soIl man das Modell 2-3mal mit 
gesattigter Borax-· oder Alaunlosung bestreichen, dann 2 mal hintereinander 
mit heiBer, gesattigter Bariumchloridlosung, mit Seifenwasser spiilen und 
hernach mit Wasser abwaschen und trocknen. 

Es wird ferner empfohlen, das Modell in trockenem Zustande fiir 15 Minuten 
in eine Losung von 100 g Barytkrystallen zu tauchen. Eine besondere Wider
standsfahigkeit erhalt das Modell auch dadurch, dall man es fiir wenige Minuten 
in eine Losung von kohlenaurem Natron legt (Sodalosung). Die dadurch 
bewirkte Umwandlung der Oberflache des Gipses in kohlensauren Kalk gibt 
dieser eine besondere Harte. 

Auch das Einlegen des Modells - das aber vorherabsolut ausgetrockuet 
sein muB - in geschmolzenes Stearin gibt ihm eine dauerhafte Impragnierung. 

III. Metallmodell nnd Stanze. 
Ein gutes Gipsmodell, als naturgetreue Wiedergabe des mit einem Zahn

ersatzstiick zu versehenden Kie£ers ist die Grundbedingung bei der Herstellung 
von GebiBplatten aus Kautschuk. Anders bei der Anfertigung von Metall
platten. Hierfiir benotigen wir Arbeitsmodelle aus einem Material, das eine 
grollere Haltbarkeit und Widerstandsfahigkeit besitzt als das bestgehartete 
Gipsmodell. Zwar ist auch hier zu unterscheiden zwischen einer im Gull
verfahren hergestellten und einer durch Stanzen gepragten Metallplatte. Die 
Herstellung der ersteren; d. i. der gegossenen Platte, ist - wie das Verfahren 
heute allgemein geiibt wird - auch unter Zuhilfe des Arbeitsmodells aus Gips 
moglich. 
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Dagegen genugt dieser keinesfalls, wenn wir die Herstellung einer Metall
platte durch Pragen bcabsichtigen. Wir mussen uns alsdann eines Materials 
fur das Arbeitsmodell bedienen, das starker Druck- und Schlageinwirkung 
gegenuber widerstandsfahig genug ist. Es sei hier nur daran erinnert, daB die 
hydraulischen Glycerin-Hochleistungspressen, die fUr das Stanzen rostfreier 
Stahlplatten aus Kruppschem Stahl konstruiert sind, einen Druck von mehreren 
100 Atmospharen auszuuben imstande sind. Solche Krafteinwirkungen ver
langen eine entsprechende Widerstandsfahigkeit der Arbeitsmodelle. Wir ver
wenden fur solche Zwecke Modelle, die aus Metall oder Metallegierungen her
gestellt sind. 

Sie mussen 
1. eine leichte Schmelzbarkeit, 
2. eine ausreichende Widerstandskraft, 
3. eine vollige Obedlachenglatte, 
4. eine schade Reproduktionsfahigkeit gegenuber dem Abdrucknegativ, 
5. eine moglichst geringe Contractilitat 

besitzen. 
Als Metalle bzw. Metallegierungen, die sich zur Herstellung von Modellen, 

zum Pragen und Stanzen von GebiBplatten eignen, seien genannt: Zink, Zinn, 
Blei, Wismut, Antimon und die sogenannten Schwefelmetalle. 

An erster Stelle fur unsere Zwecke steht das Zink (Zn), als das, wegen 
seiner groBen Widerstandsfahigkeit, geeignetste Pragemetall. 

Zink. Das wertvollste Zinkerz ist die Zinkblende, an zweiter Stelle stehen 
der Galmei und das Kieselzinkerz. 

Zinkblende, Schwefelzink, enthalt stets Beimengungen anderer Sulfide. 
Der Zinkgehalt steigt bis zu 670f0; daneben treten stets Eisen und etwas 
Cadmium auf. Zahlreiche Vorkommen in Europa, aber auch in Australien 
und N ordamerika. 

Edler Galmei oder Zinkspat, Zinkcarbonat, enthalt bis 52% Zink, meist 
mit anderen Carbonaten (Eisen, Mangan, Kalk) verunreinigt. Vorkommen 
seltener als Zinkblende; hauptsachlich im Rheinland, Westfalen, Schlesien, 
aber auch Belgien und Nordafrika. 

Kieselzinkerz oder Kieselgalmei kommt vornehmlich in den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika vor. 

Die Zinkcarbonate und Zinksulfide werden zur Reingewinnung zunachst 
in Oxyde iibergefiihrt, aus denen durch entsprechende Schmelzprozesse die 
reinen Erze gewonnen werden. 

Zink ist ein blaulich-weiBes Metall mit glanzender Bruchflache. Zwischen 
100-150° verliert es seine Sprodigkeit, wird weich und dehnbar, laBt sich 
zu Blech auswalzen und zu Draht ziehen. Der Schmelzpunkt liegt bei 415°, 
der Siedepunkt bei 930°. An der Luft erhitzt, verbrennt es bei 500° mit 
grunlich-weiBer Flamme. Es uberzieht sich an der Luft mit einer Haut von 
Zinkcarbonat, welches das darunterIiegende Metall schutzt. 

Das Zinn wird zur Herstellung von Metallmodellen haufig mit Zinn legiert, 
da es dadurch viel von seiner Contractilitat verliert. 

Zinn (Sn) kommt ebenso wie das Zink in der Natur nicht gediegen vor, 
sondern als Zinnerz, das aber ohne Schwierigkeiten zu reduzieren ist. Fur die 
Gewinnung kommt nur ein einziges Zinnerz in Frage, d. i. der Zinnstein, Kas
siterit, der in reinem Zustande 78,6% Zinn enthalt. Er kommt vor als Berg
zinn oder als Seifenzinn. In England findet sich noch der fUr die Verhuttung 
unbedeutende Zinnkies. Hauptfundstatten der Zinnerze sind au13er England 
Australien und Hinterindien. 
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Zinn ist ein weiBes, weiches Metall, welches bei 200 0 ganz sprooe wird. 
Der Schmelzpllllkt liegt bei 232 0 • Bei groBer Kalte zerfallt es. Beim Biegen 
vernimmt man ein knisterndes Gerausch, das sogenannte "Zinngeschrei".Das 
Zinn laBt sich zu diinner Folie von l/4fJ_l/SO mm auswalzen (Stanniol); wird 
jedoch fUr Gebrauchsgegenstande fast nie rein verwendet, sondern mit anderen 
Metallen (Blei, Antimon) legiert. 

Blei (Pb) findet sich in der Natur nur selten rein. Es ist hauptsachlich 
als Bleiglanz verbreitet, Galanit, Schwefelblei, aus dem das reine Metall durch 
ein Rostungsverfahren gewonnen wird. Das Blei hat eine graublau-weiBliche 
Farbe und zeigt an seiner Oberflache eine triibe Oxydationsschicht. Unter 
dieser ist es von schonem, metallischem Glanze. Es ist das weichste aller Metalle, 
hammerbar und dehnbar und liiBt sich zu diinner Folie auswalzen. Der Schmelz
punkt liegt bei 3300 C, der Siedepllllkt etwa bei 13000 C. Es legiert sich leicht 
mit Gold, Silber, Zinn, Wismut und Antimon, da es die Eigenschaft besitzt, 
Edelmetalle mit Leichtigkeit aufzulOsen. In reiner Form ist es fur zahnarztliche 
Zwecke nur selten zu verwenden, wird vielmehr mit Antimon, Kupfer, Zinn 
und Wismut zu den sogenannten Typenmetallen legiert. ,. 

Bekannt ist auch seine Verwendung als Weich- oder Schnellot, d. i. eine 
Legierung aus 2 Teilen Blei und 1 Teil Zinn, oder Blei und Zinn zu gleichen 
Teilen. 

Blei ist in allen seinen Verbindungen stark giftig, seine haufige Verwendung 
also durchaus nicht ohne Gesundheitsschadigung fur den damit Umgehenden. 

Wismut (Bi) findet sich in der Natur hauptsiichlich in gediegenem Zu
stande, meist in Begleitung von Kobalt-Nickelerzen. Von Wismuterzen kommen 
technisch nur der Wismutglanz und dessen Zersetzungsprodukte, der Wismut
ocker in Frage. 

Der bedeutendste Wismutproduzent ist Bolivia; dann folgt Sachsen, Austra
lien und Osterreich. Da das Wismut einen niedrigen Schmelzpllllkt hat (264 0 C), 
ist es leicht von anderen Mineralien zu trennen und rein darzustellen. Nach 
dem Schmelzen verbleibt es, selbst bei einem Sinken der Schmelztemperatur 
urn mehrere Grade, eine Zeitlang in flussigem Zustande. Dagegen erhoht sich 
spiiter seine Temperatur plotzlich wieder bis zur Schmelzhohe, wenn es fest 
wird. Diese Temperatur bleibt eine ganze Weile konstant. 

Wismut ist ein rotlich-graues, stark krystallinisches Metall, das sich leicht 
pulvern laBt. Es wird hauptsachlich zu leicht schmelzbaren Legierungen ver
wendet, so auch ausschlieBlich bei seiner Verwertung in der zahnarztlichen 
Technik. 

Antimon. Das Haupterz ist der Antimonglanz, GrauspieBglanz, Stibnit. 
Es enthiilt fast stets Arsen, bisweilen auch Edelmetalle, ist ein weiBes, stark 
krystallinisches Metall von ziemlicher Sprooigkeit. Es schmilzt bei 630 0 und 
verfluchtet sich sehr leicht. Mit Blei, Zinn, Wismut legiert es sich und macht' 
diese hart. Die wichtigsten Antimonlegienmgen sind Hartblei, WeiBmetall 
und Britanniametall. FUr unsere Zwecke wird es, ebenfalls nur in Legierungen, 
zur Herstellung leichtflussiger Metalle von geringer Contractilitat benutzt. 

A. Schwefelmetall. 
Unter Schwefelmetall versteht man ganz allgemein ein zusammen

geschmolzenes Gemisch der Sulfide verschiedener Metalle (Eisen, Blei, Zink, 
Antimon) mit Schwefel. Die bekannteste Schwefelmetallegienmg, die erstmalig 
von Telschow zum Pragen von Gaumenplatten verwendet wurde, ist das 
Spencemetall (Eisenthiat) nach seinem Erfinder, Berger-Spence, benannt. 
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Es besteht aus Schwefeleisen, Schwefelblei, Schwefelzink und Schwefel. Die 
einzelnen Bestandteile werden durch mehrfaches Umschmelzen zu einer vollig 
homogenen Masse von grauschwarzer Farbe gebunden. 

Das metallische Geprage der Legierung zeigt sich in der Hauptsache auf 
den Bruchflachen, an denen es eine entschiedene Ahnlichkeit mit GuBeisenbruch 
aufweist. 

Gegen Druckeinwirkungen, wenn solche langsam und allmahlich erfolgen, 
ist das Spencemetall ausreichend widerstandsfahig; dagegen reicht seine 
Elastizitat nicht aus, urn plOtzlichen Krafteinwirkungen, wie Schlag oder StoB 
zu widerstehen. Der Schmelzpunkt des Spencemetalls, das ein schlechter 
Warmeleiter ist, liegt zwischen 150 und 170 0 C. Nach dem Schmelzen bildet 
es zunachst eine zahe, steife Masse, die jedoch nach einiger Zeit bei sinkender 
Temperatur (etwa 140 0 C) diinnfliissig und damit zur Verwendung fiir den 
GuB geeignet wird. In diesem Zustande gibt es ganz besonders scharfe Abgiisse 
der abzuformenden Modelle, bei denen selbst die feinsten Konturdetails nicht 
verwischt werden. Eine weitere, fiir unsere Zwecke mitunter recht wesent
liche Eigenschaft des Speneemetalls besteht darin, daB es unmittelbar bei 
Beriihrung mit dem !calten Modell, in das es gegossen wird, erstarrt. Deshalb 
kann es sogar zum AusgieBen von Modellen aus Materialien gebraueht werden, 
deren Schmelzpunkt erheblieh niedriger ist als sein eigener (Stents, Wachs), 
ohne daB das AusguBmodell Schaden lcidet. Endlich erfahrt das Spencemetall 
selbst nach haufiger Verwendung beim Schmelzen keine Veranderung seiner 
Eigenschaften. Es wird nur allmahlich etwas zaher, eine Beeintrachtigung 
seiner Qualitat, die durch Hinzufiigen von etwas Schwefel sofort wieder auf
gehoben werden kann. Die Selbstherstellung cines, dem eigentlichen Spence
metall ahnlichen Schwefelmetalls, bietet keine Schwierigkeiten und wird deshalb 
viel geiibt. Eine der bekanntesten Legierungen ist eine solche, mit Beimengung 
von Schwefelantimon. Bekannt ist ferner eine Legierung, bei der ein geringer 
Zusatz von W oodmetall zum Spencemetall vorhanden ist. Letzteres erhalt 
durch diesen Zusatz eine groBere Harte und Diinnfliissigkeit. Wird jedoch der 
Zusatz von Woodmetall iibertrieben, so wird die Masse leicht brockelig und 
damit unbrauchbar. 

1m folgenden seien nur zwei Vorschriften erwahnt, die sich zur Selbst
herstellung von Schwefelmetall als besonders geeignet erwiesen haben. 

1. Schwefel . . 900 
Schwefeleisen 1000 
Schwefelblei 400 
Schwefelzink 400 (nach Egner). 

2. Schwefel . . 1750 
Schwcfeleisen . 2000 
Schwefelantimon. 1250 (nach Polscher). 

Durch Beimischung von Wismut, das - wie schon erwahnt - die Legie
rungen leichter schmelzbar macht, erhaIt man ein Schwefelmetall, dessen 
Schmelzpunkt schon bei 1000 liegt. 

Das Wichtigste fur die Selbstbereitung von Schwefelmetall ist ein inniges 
Verschmelzen der Teile. Egner au Bert sich iiber die Herstellung der Schwefel
metallegierung folgendermaBen: 

"AIs SchmelzgefaB kann ein eiserner Tiegel oder auch ein gewohnlicher 
eiserner Kochtopf dienen. In diesen bringt man die zusammenzuschmelzenden, 
gut untereinander gemischten Ingredienzien, und zwar die Metallsu1£ide mog· 
lichst fein pulverisiert, wahrend der Schwefel kleinstiickig sein kann. Den Top£ 
setzt man iiber eine Warmequelle. Beginnt dann die Schmelzung, so ist von 
nun an die Masse mit einem Holzstabe andauernd und gut durcheinander zu 

Handbuch der Zahnheilkunde. III. 3. A. 9 
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riihren, einesteils um ein Vbersteigen der sich bildenden Schweielmetallegierung 
durch die stattfindende ziemlich starke Gasblasenentwicklung zu vermeiden 
und sodann, um ein nach Moglichkeit gleichartiges Schmelzprodukt zu erzielen. 
Diese auftretenden Blasen verschwinden iibrigens, sobald die Mischung sich 
ein wenig abgekiihlt hat. AuBerdem tritt das starke Aufschaumen beim 
Schmelzen nur das erstemal ein, verschwindet bei wiederholtem Gebrauche 
der Masse mehr und mehr. 1st alles geschmolzen, laBt man unter stetem Um
riihren langsam bis 1400 C abkiihlen. Die anfangs ziemlich dickliche und 
schaumige Masse wird nun bald diinnfliissiger und der blasige Charakter ver
liert sich allmahlich ganz und gar. Man riihrt noch einmal tiichtig um, stoBt 
die am Topfrande sich ansetzenden Krystalle mit dem Riihrstabe ab, desgleichen 
diejenigen vom Boden des SchmelzgefaBes und gieBt die Masse in eine Form. 
Um ein Produkt von groBtmoglicher Homogenitat zu erhalten, schmilzt man 
die so erhaltene Schwefelmetallegierung vor dem praktischen Gebrauche am 
besten noch mehrere Male in angegebener Weise um." ..... 

Besonders erwahnenswert ist noch das sogenannte Patentmetall von Dorr, 
bei dem Schwefelantimon durch Asphalt ersetzt ist. 

Die Zusammensetzung lautet etwa: 
Schwefel . . . . . . . 240 
Schwefeleisen. . . . . 100 
Asphalt . . . . . . . 7 

Der Schmelzpunkt dieser Masse liegt bei H2°. Sie ist den iibrigen Legie
rungen durchaus adaquat in bezug auf ihre Widerstandsfahigkeit, dabei aber 
unbegrenzt verwendbar, so daB sich selbst der bei Spencemetall nach ofterem 
Gebrauch haufig notwendig werdende Zusatz von Schwefel eriibrigt. 

B. Verwendnng des Spencemetalls. 
Das Spencemetall wird zum Gebrauch in Stiicken in das GefaB gebracht, 

worin es geschmOlzen werden solI. 
Die Masse wird, sobald sie liber der Flamme zu schmelzen beginnt, mit 

einem HOlzstab oder dergleichen dauernd umgeriihrt; dadurch wird der Schmelz
prozeB beschleunigt. Es ist nicht erforderlich, das SchmelzgefaB iiber der 
Flamme zu belassen, bis die Masse in allen Teilen vollig durchgeschmolzen ist. 
Der ProzeB geht infolge schlechter Warmeleitung auch noch eine Zeitlang 
weiter, nachdem das GefaB vom Feuer genommen ist. Die Masse wird zunachst 
immer homogener und diinnfliissiger. Soblad alsdann die Krystallisation beginnt, 
derart, daB sich am Rande des SchmelzgefaBes Schwefelkrystalle ansetzen, 
deren Bildung sich auch auf die Oberflache der Masse ausdehnt, ist die Legierung 
guBfertig. 

Der EinguB in die Form muB ziemlich schnell erfolgen. Sofort tritt auch 
die schon vorher erwahnte Erstarrung der ersten GuBschicht bei der Beriihrung 
der Masse mit den Wanden der GuBform ein. 1st die Form in der gewiinschten 
Weise ausgegossen, so durchstoBt man die Oberflache der Masse, um die durch 
Blasenbildung entstehenden Hohlra.ume zu vermeiden, und gieBt notigenfalls 
noch etwas Masse nacho Um das Spencemodell in sich widerstandsfahiger zu 
machen, ist es wiinschenswert, unmittelbar nach dem EingieBen der Masse 
in den Abdruck einen entsprechend gebogenen Eisendraht in die GuBmasse 
mit einzulassen, der, auf die Oberflache gelegt, in die noch fliissige Masse ein
sinkt. Man hiite sich nur davor, das Metall zu iiberhitzen bzw. iiberhitzt in 
die Form zu gieBen, da es dadurch erheblich an Wertigkeit als prazises Abdruck
material einbiiBt. 
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Um ein Verkleben von GuBform und AbguB zu verhindern, ist es notig, 
die erstere gut einzufetten. Die Trennung von Form und AbguB bietet alsdann 
keinerlei Schwierigkeiten. 

C. Sonstige leichtlliissige Metallegierungen. 
AuBer den Schwefelmetallen finden eine gauze Reihe anderer Legierungen 

Verwendung zur Herstellung von ArbeitsmodeIIen fiir Pragearbeiten. Es sind 
dies aIIes mehr oder weniger leichtfliissige MetaIIegierungen, von denen im 
folgenden die bekanntesten aufgefiihrt werden: 

Babbitmetall: Kupfer. . . . . . . . 1 Teil 
Antimon . . . . . . . 2 Teile 
Zinn . . . . . . . . . 8 

oder: 
Sonstige leichtfliissige Metallegierungen. 

Kupfer. . . . . . . . 2 Teile 
Antimon . . . . . . . 3 
Zinn ......... 12 

Diese Legierung ergibt ein wenig contractiles Material von geniigender 
Harte, dem bei zu groBer Sprodigkeit etwas Zinn beigefiigt werden kann 
(Schmelzpunkt 238 0). 

Melottes Metall: Zinn .. 
Blei .. 
Wismut 

oder: 

oder: 

Woodmetall: 

Zinn .. 
Blei .. 
Wismut .. 

Schmelzpunkt 113°; 

Wismut .. . 
Blei .... . 
Zink .... . 
Cadmium .. . 

Schmelzpunkt 65,5°. 
Wismut .. 
Zinn ... . 
Blei ... . 
Cadmium .. 

Schmelzpunkt 70°. 
Lipowitschmetall: Wismut .. 

Zinn ... . 
Blei ... . 
Cadmium .. 

Schmelzpunkt 60°. 

5 Teile 
3 
8 

1 Teil 
2 Teile 
2 

8 Teile 
4 
4 
4 

4 Teile 
1 Teil 
8 Teile 
1 Teil 

15 Teile 
4 
8 
3 

Weitere Formeln stellen nur unwesentliche Variationen dar, die wohl 
eine Anderung des Schmelzpunktes, sonst aber keine nennenswerten Qualitats
unterschiede der leichtfliissigen Metallegierungen bewirkten. 

Auf verschiedene Arten kann die HersteIIung eines Metallmodells, also 
eines positiven Abbildes der Kieferpartien erfolgen: 

1. Man gieBt das Metall oder die Metallegierung direkt in den von den Kiefer
partien genommenen Abdruck und erhalt dadurch sofort ein Metallpositiv. 

2. Nach einem vorhandenen Gipsmodell gieBt man ein Metallnegativ und 
auf dieses alsdann ein Metallpositiv. 

3. Nach einem vorhandenen Gipsmodell bildet man zunachst einen nega
tiven Abdruck aus einem plastischen Material (Formsand, Moldine) und gieBt 
diesen negativen Abdruck mit Metall zu einem positiven Modell aus. 

9* 
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Zu 1. Herstellung eines MetaUpositivs nach einem Gips- oder 
Stentsabdruck. Fur dieses Verfahren eignet sich eine Sehwefelmetallegierung 
am besten. 

Man besehneidet zunachst den Abdruck am hinteren Rande so, daB er 
mit dem Rande des AbdrucklOffels abschlieBt. Dann umbindet man den 
Abdruckloffel fest mit einem starken Papier- oder Kartonstreifen, der 6-8 em 
hoch sein muB. Statt des Papierstreifens kann man den Abdruckloffel aueh 
mit einem entsprechend hohen Stentswall umgeben. Den Abdruck, sowie 
die Innenseite des Papierstreifens bzw. des Stentswalles olt oder fettet man 
gut ein, oder bestaubt mit etwas Talkum oder Graphit. Darauf gieBt man 
den Abdruck mit Spencemetall wie oben angegeben aus. Nach dem Erstarren 
lost man den Papierstreifen bzw. den Stentswall und trennt alsdann das positive 
Metallmodell vom Abdruck. 1st das Modell von einem Abdruck aus plastischem 
Material (Stents) usw. gewonnen, so bietet das Abziehen der erweichten Masse 
vom Metallkorper keine Schwierigkeiten. Bei Modellen von Gipsabdriicken 
erfolgt die Trennung durch allmahliches Absprengen aller Gipsteile. Man erhalt 
so ein Metallmodell oder eine Metallstanze, die allen Anforderungen genugt. 

Zu 2. Die Herstellimg eines Metallnegativs nach einem vorhandenen Gips
modell erfolgt auf folgende Weise: Man bettet das Gipsmodell in eine, mit 
Gipsbrei, Moldine oder Formsand angefiillte runde Blechbiichse ein, derart, 
daB aIle Teile des Modells von dem Einbettungsmaterial umfaBt sind, bis auf 
diejenigen Stellen, auf die spater die Metallplatte aufgestanzt werden soil. 
Nun druckt man auf die Oberfliiche der Einbettungsmasse einen unteren 
Cuvettenring auf, um eine Fiihrung fur den MetallguB zu gewinnen. Vor dem 
EingieBen des Metalls ist die Oberflache des Gipsmodells wiederum durch Einolen 
oder Bestauben gegen das Anhaften des Metallgusses zu praparieren. 1st der 
GuB erfolgt und die Cuvette mit dem MetallguB vom eingebetteten Modell 
entfernt, so wird jener auf seiner Oberflache erneut fiir den nun folgenden Metall
gegenguB prapariert, um eine Vereinigung der beiden Metalle miteinander zu 
verhindern. Hierfiir verwendet man Lycopodium, Talkum, RuB u. a. m. 
Alsdann fiigt man auf den unteren Cuvettenring den oberen und vollzieht 
den GegenguB (Gegenstanze). Nach dem Erkalten wird bei vorher gut isolierten 
Modellen die Trennung von Stanze und Gegenstanze keine Schwierigkeiten 
bereiten. Selbstverstandlich sind hierbei alle unter sich gehenden Stellen 
peinlichst zu vermeiden oder durch AnguBstiicke auszugleichen. 

Zu 3. Die Herstellung eines Metallmodells nach einem Negativ in Form
sand oder Moldine geschieht am einfachsten in folgender Weise: Zunachst 
wird das Gipsmodell entsprechend vorbereitet, indem man den FuB des Modells 
ringsherum durch einen GipsanguB verstarkt, der von der Bodenflache nach 
oben aHseitig konisch verlii.uft. Darauf werden vorhandene Gipszahne des 
Modells so weit wie moglich gekiirzt, damit nur niedrige Stiimpfe stehen bleiben, 
die das spii.tere Abheben des Modells erleichtern sollen. Man prapariert sich 
alsdann den Formsand. Er wird mit 61 oder Wasser (auch mit Bier) ange
feuchtet und gut durchgeknetet, um die notige Plastizitat zu erhalten. 

Darauf fullt man einen ausreichend groBen Holz- oder Blechkasten mit 
dem Formsand bis zum Rande an und scha£ft eine glatte Oberflache. In diese 
druckt man das mit Talkum oder Lycopodium bestreute Modell kraftig und 
unter Vermeidung jeder Verschiebung bis fast an seine Bodenflache ein. Darauf 
hebt man es mit groBer Vorsicht wieder heraus und hat nun im Formsand eine 
genaue negative Wiedergabe der Modelloberflache. Notigenfalls wird diese 
Prozedur noch einmal wiederholt. 

Umgekehrt kann man auch in folgender Weise verfahren: Man stellt das 
Gipsmodell auf eine ebene Unterlage, stiilpt einen hoheren Metallring mit 
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schmalem, flachem Rande daruber und fUilt diesen kraftig und dichtig mit dem 
eingekneteten Formsand an. Darauf hebt man unter leichtem Beklopfen des 
Formringes diesen yom Gipsmodell ab und erhalt so wie oben angegeben ein 
genaues Modellnegativ. 

War der Formsand mit 01 eingeknetet, so kann sofort der MetallguB er
folgen. Bei Verwendung von Wasser oder Bier muB die Sandform erst geniigend 
austrocknen. Der EinguB des gut durchgeschmolzenen Metalls erfolge langsam 
und vorsichtig, zunachst an den tiefsten Stellen und dann allmahlich in der 
Mitte, bis das ganze Negativ ausgefullt ist. 

Nach dem Erkalten hebt man die Metallstanze heraus und vollzieht ~ nach 
grundlicher Sauberung der Stanze von allen etwa anhaftenden Sandkornchen ~ 
den GuB der Gegenstanze in der oben angegebenen Weise. Statt in Form
sand kann man das Gipsmodell ebensogut in Moldine abdriicken und dieses 
Negativ mit dem Stanzmetall ausgieBen. 

Schlu13wort. 
Die durch mannigfaltige Methoden zu gewinnenden Arbeitsmodelle, natur

getreue Abbilder der jeweiligen Mund- und Kieferverhaltnisse, geben die Unter
lagen ab fiir eine exakte Prothesenherstellung. 

Namentlich fUr Metallprothesen, die nicht im GuBverfahren, sondern durch 
Stanzen und Pragen geschaffen werden, sind zahlreiche Arbeitsmethoden und 
mannigfaltige Hil£sapparate gefunden und angegeben worden, fur die aber 
in jedem FaIle ein einwandfreies Arbeitsmodell nach einem nicht minder ein
wandfreien Abdruck Grundbedingung ist. Diese Methoden und Apparate 
werden in einem besonderen Abschnitte dieses Buches besprochen. Hier sei 
nur nochmals betont, daB die funktionelle Wirksamkeit einer Prothese, ins
besondere einer Plattenprothese von der Genauigkeit des zu ihrer Herstellung 
verwendeten Abdruckes der Mund- und Kieferpartien abhangig ist; daB also 
eine absolut genaue Wiedergabe der vorliegenden Organverhaltnisse erste und 
hauptsiichlichste Vorbedingung flir den Erfolg unserer Arbeit ist. 
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Die kunstlichen Zahne und ihre Bearbeitung. 
Von 

Dr. Stephan Loewe, Breslau. 

Mit 78 Abbildungen im Text. 

I. Die kiinstlichen Zahne. 

A. Geschichtlicher Uberblick. 
Die Herstellung von kunstlichen Zahnen als Ersatz fur verloren gegangene 

naturliche Zahne ist - wie uns ein geschichtlicher Ruckblick zeigt - ein tech
nisches Problem recht alten Ursprungs. Die Kulturvolker fast aller Zeiten 
haben sich mehr oder weniger intensiv 
mit dieser Technik beschaftigt; zunachst 
in der primitiveren Form des kosmeti
schen Ersatzes, spater aber auch zur 
Erzielung funktioneller Resultate. 

Etruskische Funde. Die altesten, 
durchaus beachtlichen Losungsversuche 
dieses Problems durften bei den Etrus 
kern zu finden sein, also etwa aus der Abb.1. (Nach Sudhoff, Geschichte der 
Zeit zwischen dem 9. und 4. vorchrist- Zahnheilkunde.) 
lichen Jahrhundert stammen. Eine An-
zahl hochst interessanter Graberfunde erbringen uns den Beweis, daB bei 
diesem vielseitig begabten Volke die Kosmetik schon eine wesentliche Rolle 
spielte, insofern, als wir Versuchen begegnen, die Defekte im Zahnsystem, 
insbesondere soweit sie augenfallig waren, durch zahntechnische MaBnahmen 
zu decken. Es sind Zahnersatzstucke von reizvoller Konstruktion, denen eine 
kosmetische, vielleicht sogar auch funktionelle Wirksamkeit nicht geringen 
Grades innewohnte. 

Als Material fur die Ersatzzahne sind hier teils Menschenzahne, teils Tier
zahne verwendet worden. Namentlich die Anwendung der letzteren ist inter
essant; denn die benutzten Tierzahne muBten ja doch erst durch geschickte 
Bearbeitung in die den menschlichen Zahnen entsprechende Form gebracht 
werden, so daB man eigentlich nur diese mit Recht als die ersten kunstlich 
hergestellten Ersatzzahne bezeichnen kann. 

Es sei hier zunachst ein Fundstuck erwahnt und abgebildet, das, wie Sud
hoff sich ausdruckt, "ein Apparat von trefflicher Technik und besonderer 
Kuhnheit der Erfindung" ist. Es stammt aus einem etrurischen Grabe von 
Tarquinii, der Graberstadt, die uns noch manchen interessanten Schadelfund 
beschert hat. Der geschickte Konstrukteur des Ersatzapparates hat zur Deckung 
eines Defektes von 4 Zahnen (Ill 25) sich der Tierzahne bedient. Der Ersatz
zahn fur l2. ist uns nicht mehr erhalten, dagegen ist die Lucke, die durch das 
Fehlen von !:...l.!2 entstanden war, noch heute durch einen Kalbszahn ausgefUllt, 
der durch Bearbeitung ein den zwei mittleren Schneidezahnen entsprechendes 
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Aussehen erhalten hat. Der Kalbszahn ist durch eine tiefe Einfeilung in der 
Langsrichtung labialwarts geteil und erhiHt so die Form von zwei Schneide
zahnen, ein Eindruck, der noch durch die Schaffung einer kleinen Lucke in 
der Mitte der Schneidekante erhoht ist. Fiirwahr, ein Zahnersatz, der uns 
eine gewisse Bewunderung vor der technischen Fertigkeit seines Erfinders 
abnotigt, zumal die noch heute feststellbare kraftige Verbindung mit den vor
handen gewesenen eigenen Zahnen des Tragers uns den Beweis seiner Dauer
haftigkeit erbringt. 

Rom. Eine reiche Fundstatte bei der Erforschung nach der Entwicklung 
der Zahntechnik ist uns auch die Geschichte Roms. DaB bei den Romern -
zum mindesten im ersten nachchristlichen Jahrhundert kunstliche Zahne her
gestellt und sogar kauflich zu erwerben waren, wissen wir aus einem Gedicht 
des Martial: 

ThaIs habet nigros, niveos Laecaniadentes. 
Quae ratio est? Emptos haec habet, illa suos. 

Diese Ersatzzahne waren aus Bein oder Elfenbein oder auch, wie uns gut 
erhaltene Fundstucke zeigen, aus Gold hergestellt, und zwar mit erstaunlicher 

technischer Fertigkeit. Man kann sich gut vorstellen, 
daB auch hier ein recht befriedigendes Ergebnis, mog
licherweise sogar mit funktioneller Wirksamkeit erzielt 
worden ist. 

Abb. 2. 
(Nach Sudhoff.) 

18. Jahrhundert. In der weiteren historischen Ent
wicklung der Technik der Herstellung kunstlicher Zahne, 
soweit sie uns heute bekannt ist, klaff alsdann eine 

sehr erhebliche Lucke. Sie reicht bis ins 18. Jahrhundert. Wir kennen aus 
dieser langen Zeitperiode nichts, was von Bedeutung ware. Erwahnenswert 
ist nur eine kleine Geschichte aus einem Werke des niederlandischen Arztes 
Piter Foreest aus Alkmar (1522-1597), die uns zeigt, daB in damaliger Zeit 
die Herstellung von Elfenbeinzahnen bekannt war, die mit Golddrahten an 
den eigenen Zahnen festgebunden wurden. Andererseits wurden sie aber auch 
"fur die Stunde der Mahlzeit herausnehmbar" hergestellt, also eine Zahn
ersatztechnik, die sich lediglich mit dem kosmetischen Erfolg zufrieden gab. 

Die Technik des Anbindens von Elfenbeinzahnen mit Golddrahten erwahnt 
dann noch der Pariser Wundarzt Pierre Dionis (gestorben 1718) in seinem 
Werke: "Cours d'operations de chirurgie demontrees au jardin royal", in dem 
auch die Herstellung vollstandiger kunstlicher Gebisse erwahnt wird. 

Eine umfassende Darstellung der Zahnersatztechnik finden wir zum ersten 
Male bei Pierre Fauchard, in dessen zweibandigem Handbuch der Zahnheil
kunde und Zahntechnik. Hier erfahren wir ausfuhrliche Einzelheiten uber 
die Herstellung von kiinstlichen Zahnen aus WalroBzahnen in Verbindung 
mit Platten aus Metall (Gold, Silber), wie auch iiber die Verwendung von 
extrahierten Menschen- bzw. Leichenzahnen. Seine Darstellungen ganzer Ge
bisse geben ein anschauliches Bild von der allmahlich fortschreitenden Technik 
des Ersatzes ganzer Zahnreihen fur den Ober- und Unterkiefer, vornehmlich 
mit Verbindungsgliedern zwischen Ober- und UntergebiB, die eine entschiedene 
Ahnlichkeit mit den heute gebrauchlichen GebiBfedern aufweisen. Fauchard 
hat auch der Technik der Herstellung kiinstlicher Zahne in hohem MaBe seine 
Aufmerksamkeit zugewandt und sich eifrig in der Metalltechnik versucht, 
nicht nur zu moglichst naturgetreuer Nachahmung der naturlichen Zahne, 
sondern auch zur Darstellung von kunstlichem Zahnfleisch. Er hat in An
lehnung an die Herstellung von kiinstlichen Augen · aus Schmelzglas, die schon 
damals geubt ware, diese Technik durch geschickte Emailleure bei kiinstlichen 
Gebissen in Anwendung bringen lassen. Fauchards Nachfolger wurde 
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Mouton, dem wir eine wertvolle Arbeit iiber Zahnersatztechnik verdanken, 
in der wiederum mancherlei Anweisungen fiir die Verbesserung der kiinst
lichen Zahne durch Emaillieren gegebcn werden. 

Das nun einmal in FluB gekommene Streben nach Beschaffung kiinstlicher 
Zahne aus unangreifbarem, sich nicht zcrsetzendem Material ging standig weiter. 
Es ist hier in der Folge zunachst ein Apotheker in Saint-Germain, namens 
Duchateau, zu nennen, der im Verein mit dem Pariser Zahntechniker Guerard 
(1776) fiir sich selbst ein kiinstliches GebiB aus Porzellan herstellte, das an
schcinend in einem Stiick gefertigt war_ Ein groBer Erfolg war ihm selbst mit 
seiner Erfindung noch nicht beschieden. Dagegen bemachtigte sich del' Pariser 
Zahnarzt Dubois de Chemant im Jahre 1788 der Sache und versuchte die 
von ihm gefertigten Zahne aus Porzellanmasse unter besonderer Betonung 
ihrer "UnzerstOrbarkeit" in der Offentlichkeit bekannt zu machen. Die Folge 
dieser groBen Reklame fiir seine Erfindung war ein ProzeB, in den er von 
Duchateau verwickelt wurde, der jedoch zu seinem Gunsten ausging. Es 

Abb. 3. (Nach Sudhoff.) 
Porzellanzahne von F 0 n z i. 

blieb ihm das alleinige Recht vorbehalten, seine 
Erfindung auszuniitzen. 

19. Jahrhundert. Ein weiterer wescntlicher 
Fortschritt in der Herstellung kiinstlicher Zahne 

Abb.4. 

trat in dem Augenblick ein, wo man - im Gegensatz zu den bisher erwahnten 
Erfindern, die ihre Gebisse aus einem Stiick anfertigten - dazu iiberging, 
einzelne Porzellanzahne herzustellen. 

Einem italienischen Zahnarzt in Paris, namens F 0 n z i, war es im Jahre 
1808 gelungen, solche einzelnen Zahne aus Porzellan herzustellen, die mit 
Platinstiften oder -Hakchen zur Befestigung versehen waren. 

Diesen Zahnen gab er den Namen: "erdmetallische Zahne" (dents ferro
metalliques) und es gelang ihm, seinen Produkten ein Aussehen zu verschaffen, 
das sie in bezug auf Naturtreue iiber die bisherigen Erfindungen wesentlich 
hinaushob. 

Inzwischen hatte sich in Deutschland Philipp Pfaff u. a. auch mit der 
Herstellung kiinstlicher Zahne beschaftigt, die er aus Perlmutter verfertigte, 
ohne daB allerdings diesem Verfahren ein nennenswerter Erfolg beschieden war. 

Erst den Amerikanern gelang es, die Technik del' Herstellung kiinstlicher 
Zahne so zu vervollkommnen, daB sich daraus in verhaltnismaBig kurzer 
Zeitfolge un sere heutigen Zahnfabrikate entwickeln konnten. Der PariseI' 
Dr. A. A. Planton hatte bei seiner Ubel'siedelung nach Philadelphia im Jahre 
1817 die in Frankreich fabrizierten Zahne in den Vereinigten Staaten be
kannt gemacht. Diese von ihm eingefiihrten Zahne hatten auf der Riickseite 
eine halbrunde Langsrinne mit beiderseits eingebrannten Platinstiftchen 
(vgl. Abb. 3). 

Es ist we iter eine Zahnform zu erwahnen, die von Chas. W. Peale (1822) 
stammt. Hier finden wir statt der Platinstifte einen den Zahn in seiner ganzen 
Lange durchziehenden Kanal, del' zul' Befestigung del' Zahne auf den Platten 
dienen sollte. SchliefHich aber ging man zum Porzellanzahn mit zwei ein-
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gebrannten, iibereinander stehenden Platinstiften iiber, dem Typus unserer 
heutigen Flachzahne. 

1m Jahre 1825 unternahm es Samuel W. Stockton in Philadelphia, Por
zellanzahne fabrikmaBig herzustellen und zu vertreiben und ermoglichte dadurch 
erst eine ausreichende Belieferung der zahnarztlichen Welt. 

Fur die weitere Ausgestaltung dieses Fabrikationsbetriebes unter standiger 
Verbesserung der Fabrikate ist schlieBlich noch der Name Samuel S. White 
von erheblicher Bedeutung. 

Mit ihm trat Amerika in der Herstellung von Porzellanzahnen durchaus 
an die erste Stelle. 

Bald wetteiferte H. Justi mit ihm urn den Vorrang in der Fabrikation 
der besten Zahne und diesen beiden reihte sich wenig spater ebenbiirtig Ash 
in London an. 

In der zahnarztlichen Welt entbrannte nun bald ein eifriger Streit urn die 
Frage, ob die englischen oder die amerikanischen Zahnedie besseren seien. 
Zu einer entscheidenden Losung dieser Streitfrage kam es nicht, denn manchem 
scheinbaren Vorteil des einen oder anderen Fabrikates standen ziemlich ent
sprechende Nachteile und umgekehrt gegeniiber. Der eine ruhmte die groBere 
Mannigfaltigkeit in Farben und Formen bei den amerikanischen Zahnen, wahrend 
wiederum ein anderer die groBere Haltbarkeit der englischen Zahne hflrvor
hob u. a. m. Ein wesentlicher Unterschied besteht vor allem in der Herstellung 
der beiden Zahnfabrikate insofern, als der amerikanische Zahn aus zwei Schichten, 
einer Kern- und einer Mantelschicht zusammengesetzt ist, wahrend der englische 
Zahn aus einer einheitlichen, homogenen Masse besteht. Dieser Unterschied 
ist fUr die Verarbeitung der Zahne, wie sie spater beschrieben wird, von Be
deutung. 

Die genannten auslandischen Zahnfabrikate waren und blieben geraume 
Zeit hindurch die unerreicht besten, bis schlieBlich auch deutsche Fabriken 
die Herstellung kiinstlicher Zahne unternahmen und bald mit den Auslandern 
in Wettbewerb traten. Die alteste deutsche Zahnfabrik ist neben Paulson 
in Hamburg die von H. Kugemann in Nurnberg, weiter sind zu nennen: 
Wienand und Biber in Pforzheim, die Zahnfabrik-Gesellschaft Sprend
lingen, die Fabrik von de Trey, Berlin-Zurich u. a. m. 1. Die Fabrikate aller 
dieser Firmen sind im Laufe der Zeit einander immer ahnlicher geworden, so 
daB nennenswerte Qualitatsunterschiede heute kaum noch bestehen. 

B. Die Bestandteile der Porzellanzahne. 
Die kiinstlichen Zahne entsprechen in ihren Bestandteilen im allgemeinen 

dem gebrauchlichen Hartporzellan. Sie bestehen wie dieses aus Feldspat, Quarz 
(Kieselerde) und Kaolin und sind entweder aus einer einheitlichen Masse 
gegossen oder aus zwei substantiell verschiedenen Teilen zusammengesetzt, 
namlich dem Korper oder der Basis und dem Schmelz oder Email. Letzterer 
besteht in der Hauptsache aus Feldspat und farbengebenden Substanzen. 

Der Feldspat - vorkommend hauptsachlich in Norwegen und an den schwedi
schen Kiisten, dann auch in Bohmen, Schlesien und Bayern - ist ein Haupt
bestandteil des Granits, Gneises, Syenits und vieler Porphyre. Er besteht 
aus 1 Teil Tonerde, 1 Teil Kali und 6 Teilen Kieselsaure, wobei jedoch fast 
immer ein kleiner Teil des Kali durch Natron, Kalk oder Eisenoxydul vertreten 
ist. Der Feldspat ist meist schwach rotlich gefarbt und in einfachen Krystall
kornern entwickelt; er besitzt ein glasartiges Aussehen, schmilzt in der Lot-

I In allerletzter Zeit haben auch die Fabrikate der Zahnfabrik Hutschenreuther er
hebliche Bedeutung erlangt. 
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rohrllamme zu einem weiBen Schmelz zusammen und ist fur Sauren unan
greifbar. Zur Herstellung von kunstlichen Zahnen sind nur die hellsten und 
reinsten Sorten verwendbar, insbesondere also die als Orthoklas bezeichneten. 
Der Porzellanmasse gibt der Feldspat eine hohe Transparenz und dient ihr 
zugleich, da er der am leichtesten schmelzbare Bestandteil ist, als FluB- und 
Bindemittel. 

Die Kieselerde, der Hauptbestandteil des Quarzes (73,71%), des Berg
krystalls und anderer Mineralien von haufigem Vorkommen, die auch allgemein 
im Sande und im Sandstein zu finden ist, schwankt in ihren Farbungen zwischen 
WeiB und dunkelstem Braun. FUr Sauren ist sie ebenso unangreifbar wie der 
Feldspat. Schmelzbar ist sie nur im Knallgasgeblase und nimmt alsdann ein 
glasartiges, farbloses Aussehen an. Sie bildet die Hauptmasse des Zahnkorpers, 
der durch sie seine Dichte und Haltbarkeit bekommt. Zur Verarbeitung fur 
Porzellanmasse wird die Kieselerde der WeiBgluthitze ausgesetzt und alsdann 
sofort in kaltem Wasser abgeschreckt. Sie kann nach diesem ProzeB im Morser 
zu feinstem Pulver zerrieben werden. 

Kaolin oder Porzellanerde ist ein Tonerdesilikat, das als Zersetzungsprodukt 
aus dem Feldspat und feldspatreichen Gesteinen (Granit, Gneis, Porphyr) 
entsteht, und zwar durch Einwirkung kohlensaurehaltiger Wasser. Es ist eine 
aus sehr feinen, staubartigen Teilchen, und zwar aus mikroskopisch kleinen, 
glanzenden, sechsseitigen Krystallschuppchen bestehende Masse von vor
herrschend weiBer Farbe. In reinster Form enthalt Kaolin 46,50% Kiesel
saure, 39,56% Tonerde und 13,94% Wasser. 

Die Gebiete der oben genannten Gesteinsarten, so z. B. Bornholm, Karls
bad, MeiBen in Sachsen wie auch die Umgegend von Halle sind die Heimat 
der hauptsachlichsten Kaolinlagerstatten. 

Die Schmelzbarkeit des an sich nicht schmelzbaren Kaolins ist vornehmlich 
bedingt durch die Beimengungen von Eisen und Calcium. Die Praparation 
der Tonerde zur Verwendbarkeit fur die Zahnfabrikation wird durch wieder
holtes Was chen in reinem Wasser erreicht. Die plastisch formbare Masse gibt 
den kunstlichen Zahnen ein opakes, undurchsichtiges Aussehen, sobald sie 
in zu groBen Quantitaten zugesetzt wird. Diese Erscheinung erklart sich 
aus der schweren Schmelzbarkeit. Demgegenuber ist also die Zuteilung 
groBerer Mengen des leichter schmelzbaren Feldspates notwendig, urn die 
Transparenz der Porzellanmasse zu erhohen. Es ist klar, daB nur das richtige 
Mischungsverhaltnis der Bestandteile, durch exakte Priifung und langjahrige 
Erlahrung geflillden und festgestellt, das am meisten befriedigende Resultat 
ergeben kann. 

c. Die Fiirbemittel fur kunstliche Ziihne. 
Von wesentlicher Bedeutung fur das naturgetreue Aussehen kunstlicher 

Zahne und fUr die Erzielung des jeweils besten kosmetischen ResuItates ist 
die Notwendigkeit, kiinstliche Zahne von so mannigfaltigen Farbungen und 
Farbenschattierungen herzustellen, wie wir sie im menschlichen GebiB beob
achten konnen. Und tatsachlich ist es der standig vorwartsstrebenden Technik 
gelungen, dem fast unbegrenzt scheinenden FarbenreicJttum der Natur, wie er 
sich in den Zahnen zeigt, - man kann wohl sagen - erschopfend nahe zu 
kommen. 

Zur Farbenbeimischung fur das Porzellan bedient man sich der Oxyde 
verschiedener Metalle, insbesondere Titanium, Kobalt, Chrom und Nickel. 
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So ergibt: 

ferner 
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Goldoxyd . 
Titanoxyd. 
Silberoxyd. 
Zinkoxyd . 
Uranoxyd. 
Chromoxyd 
Kobaltoxyd 
Manganoxyd 
Iridiumoxyd . 

Platinsalmiak 
Platinschwamm 
Cassiuspurpur . 

hellrosarot, 
hellgelb, 
orangegelb, 
citronengelb, 
griinlichgelb, 
griin, 
hellblau, 
violett, 
schwarz, 

blau, 
graublau, 
purpurrot. 

Aus diesen Farbstoffen lassen sich durch entsprechende Zusammensetzung 
und Mischung alle noch fehlenden Farben herstellen, wie auch durch grobere 
oder feinere Pulverisierung der Metalloxyde oder Zusatze von Eisen feinste 
Farbennuancen erzielen. Eine genaue Kenntnis der Anwendungsmoglichkeiten 
der Farbstoffe und ihrer besonderen chemischen Eigenschaften ist bei der 
Fabrikation der Zahne natiirIich unerlaBlich, denn bei der hohen Temperatur, 
der die Masse wahrend des Brennprozesses ausgesetzt ist - der Schmelzpunkt 
des Porzellans liegt iiber dem des Feingoldes - treten in den Farbstoffen 
Reaktionen und chemische Veranderungen ein, die fUr das kosmetische Resultat 
von wesentlicher Bedeutung sind. 

D. Die Herstellnng der Porzellanmasse. 
Die prozentuale Zusammensetzung der oben genannten Materialien fiir 

die Fabrikation der Porzellanzahne, wie auch die zweckmaBige Vorbereitung 
der Masse zum Brennen variiert naturgemaB entsprechend den Praktiken der 
einzelnen Zahnfabriken und entsprechend den Rezepten der Fabrikchemiker. 

Uber diese graduellen Unterschiede in der Zusammensetzung und Praparation 
der Porzellanmasse hinaus, die natiirlich sorgsam behiitetes Fabrikgeheimnis 
bleiben, ist die im folgenden geschilderte Behandlung der Materialien allgemein 
bekannt und gebrauchlich. 

Zunachst wird die Kieselerde in einem Morser, der den jeweils anzuwen
denden Farbstoff enthalt, mehrere Stunden iiber gemahlen, bis sie vollig pulver
formig geworden ist. Alsdann wird unter fortgesetztem Mahlen das Kaolin 
und zuletzt der Feldspat zugesetzt. Der MahlprozeB ist beendet, wenn die 
Masse so klar und gleichmaBig durchgemischt ist, daB die einzeInen Substanzen 
nicht mehr unterscheidbar sind. 

Der notwendige Zusatz von Wasser (Regenwasser) als Bindemittel der 
Bestandteile kann gleich zu Anfang des Vermischungsprozesses oder aber auch 
spater erfolgen, und zwar muB die Masse zur griindlichen Durcharbeitung 
der Teile mit so viel Wasser versetzt werden, daB sie von rahmiger Konsistenz 
ist. Dieser Mischung wird alsdann wieder so viel Wasser entzogen - und zwar 
durch Aufschiitten der Masse auf Gipsplatten, die den WasseriiberschuB auf
saugen -, daB ein Teig von kittartiger Beschaffenheit entsteht.An diesem 
Teig, dem man durch Zusatz einer 20f0igen GerbsaurelOsung eine groBere Plasti
zitat und Bindekraft verleihen kann, wird nochmals eine griindliche Durch
knetung und Durcharbeitung vorgenommen, urn eine moglichst vollige Homo
genitat der Masse zu erreichen. Je groBer diese ist, urn so geringer ist die 
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Schrumpfung der Porzeilanmasse beim spateren Brennen. Als Beispiel fur 
das Mischungsverhaltnis der einzelnen Bestandteile der Masse (Grundmasse) 
seien folgende bekannte Vorschriftcn angefuhrt: 

Feldspat 
Kieselerde . 
Kaolin .. 
Titan(oxyd) 

750,0 
75,0 
20,0 

1,6 

oder 
360,0 

72,0 
12,0 

10-20 

oder 
338,5 
56,4 
23,0 

1,6-3,0 

Wir ersehen daraus, daD der Feldspat den Hauptbestandteil der Masse 
bildet, fUr deren Transparenz er von ausschlaggebender Bedeutung ist. 

Fur den Schmelz der Porzeilanzahne kennen wir die folgende Zusammen-
setzung: 

Feldspat 
FluD .. 
Titanoxyd. 

60,0 
1,2 
0,6 

Auch hier ist der Feldspat der vorherrschende Bestandteil. Verbunden 
ist er mit einem Farbstoff (hier Titanoxyd, zur Erzielung eines gelben Schmelz
tones) und einem FluDmittel, das aus Kieselsaure, Borax und Weinstein (4:1 :1) 
besteht. 

Fur Schmelz von Zahnfleischfarbe wird eine Mischung von Gold, Gold
oxyd oder Cassiuspurpur mit Feldspat und Kieselsaure benutzt wie etwa: 

Feldspat 
FluD .. 
Goldoxyd 

120,0 
12,0 
0,6 

Die auf die beschriebene Weise gewonnene Masse wird vor der weiteren 
Verarbeitung in fest verschlossenen GefaDen aufbewahrt, um sie - geschutzt 
vor zu raschem Austrocknen an der Luft - in der richtigen Konsistenz zu 
erhalten. Bei zu raschem Austrocknen verliert die Masse ihre Plastizitat und 
umgekehrt, bei Aufbewahrung in zu feuchtem Zustande die Homogenitat. 
In letzterem Faile setzen sich die festen Bestandteile kuchenformig am Boden 
des GefaDes ab, wahrend das in der Masse enthaltene Wasser damber stehen 
bleibt. 

E. Das Formen der Masse. 
Das Formen der Zahne aus der praparierten Masse erfolgt in einem Prozel3, 

des sen einzelne Phasen grol3te Exaktheit und Ubung erfordern. Man bedient 
sich hierzu messingner Formplatten, in welche die verschiedenen Zahnformen 
eingraviert sind, und zwar benotigt man eine Messingplatte fur die vordere 
Halfte des Zahnes und eine zweite fur die hintere Halfte. Durch das Zusammen
fugen der beiden Platten wird der Hohlraum gebildet, der die Porzellanmasse 
aufzunehmen hat. 

Bei der Herstellung der eingravierten Formplatten ist besonders auf die 
Eigenschaft des Porzellans, beim BrennprozeD eine gewisse Schrumpfung zu 
erleiden, Riicksicht zu nehmen. Die Schrumpfung erfolgt durch den Verlust 
des chemisch gebundenen Wassers, durch das Herausbrennen organischer Stoffe, 
das Zusammensintern der schmelzenden Teile und durch gewisse chemische 
Reaktionen der Bestandteile. Der Porzellanbrenner muD also wissen, wie er 
dem SchrumpfungsprozeD begegnen, d. h. ihn auf ein Minimum reduzieren 
kann. Das geschieht dadurch, daB man die Masse bei maBiger Hitze langsam 
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und alimahlich durchbrennen laBt, statt rascher bei hoherer Temperatur. Zum 
Ausgleich der durch den SchrumpfungsprozeB eintretenden Volumenverringerung 
der Zahne beim Brennen muB also der Hohlraum der Formplatten, der die 
Porzellanmasse aufzunehmen hat, urn das entsprechende Quantum groBer 
gehalten sein als der fertige Zahn. Das ist etwa 1/5-1/9' nach White etwa 1/6, 
In der Formplatte fiir die hintere (linguale bzw. palatinale) Zahnhalfte sind 
Locher ausgespart, die zur Aufnahme der Befestigungsstifte oder -Hiilsen der 
Zahne dienen. Vor dem Einbringen der Porzellanmasse in die Form werden 
die Stifte oder Hiilsen in ihre Locher eingefiigt; dann werden die Innenflachen 
der Formplatten eingefettet und nun zunachst auf die Vorderflache, d. h. den 
Tell der Form, der die Vorderflache des Zahnes bilden solI, die Zahnschmelz
masse mit feinen Spateln aufgetragen. (Bei der Herstellung von Zahnfleisch
zahnen zunachst auf die entsprechenden Stellen die Zahnfleischmasse.) Auf 
diese erste Schicht tragt man dann die Grundmasse auf, bis die Form etwa 
gefiillt ist. Alsdann wird die Masse durch Anfiigen der hinteren Formplatte 
mit den durchgesteckten Befestigungsstiften komprimiert. Die so zusammen
gefiigten Platten werden in diesem Zustande in den Gasofen' gebracht, urn der 
Masse bei maBiger Hitze zunachst die Feuchtigkeit zu entziehen. 

In dieser Phase des Herstellungsprozesses ist vor allem das richtige Auf
legen der beiden Stoffe (Zahnschmelz und Grundmasse) von groBter Wichtig
keit, denn hieraus resultiert am fertigen Zahn zum groBen Teil das naturgetreue 
Aussehen. Die so grob vorgeformten Zahne werden jetzt aus den Platten ent
fernt und aufs genaueste in allen auBeren Konturen ausgearbeitet, d. h. alle 
Uberschiisse oder Ungenauigkeiten in der auBeren Form manuell entfernt. 
Auch hier wieder ist auBerordentliche Exaktheit und fein geiibte Technik von
noten, zumal der Modelleur in dem ausgetrockneten Rohzahn ein hochst 
briichiges, sprOdes Material vor sich hat. 

F. Das Brennen der Zl1hne. 
1st das Modellieren beendet, ist jede Kontur des Zahnes, jede gewiinschte 

Vertiefung oder Furche der Oberflache, die Schwingung jeder begrenzenden 
Flache oder Linie einwandfrei hingesetzt, so werden die Rohzahne auf groben 
Quarzsand gelegt, der auf feuerfeste Schamotteplatten gestreut ist und sind 
in diesem Stadium fertig zum Brennen. Sie werden zunachst in einem Vor
warmeofen einige Minuten lang einer maBigen Hitze ausgesetzt, ehe sie der 
intensiven Hitze des Schmelzofens iibergeben werden konnen. Die Dauer des 
Brennprozesses bei einer Temperatur von 1300-1500° ist nicht genau zu 
fixieren. Auch hier bestimmt Ubung und Erfahrung allein die genauen Grenzen. 
Werden die Zahne zu friih aus dem Of en genommen, so ist ihre Oberflache rauh, 
fast kornig, Farbe und Form sind nicht voll entwickelt, die Masse nur "ge
backen" und der Schmelz zeigt nach dem Abkiihlen feine Risse. Sind sie der 
Hitze zu lange ausgesetzt, also iiberbrannt, so haben sie ein glasiges, totes 
Aussehen, verlieren zunachst die Farbe, dann auch die Form und die Grund
masse verliert ihre Festigkeit. 

Nach Vollendung des Brennprozesses werden die Zahne in KiihlOfen ge
bracht, um langsam abzukiihlen. Dieses alimahliche Abkiihlen ist von groBer 
Wichtigkeit, denn bei zu rascher Abkiihlung kontrahieren sich die auBeren 
Teile iiber der mittleren Portion, wodurch in der Masse Spannungsvorgange 
eintreten, die fiir die Haltbarkeit von erheblichem Nachteil sind. Nach volligem 
Erkalten der Zahne folgt nunmehr noch die genaue Priifung auf etwaige Fehler. 
Diese konnen auBer im Uber- oder Unterbrennen auch darin bestehen, daB 
sich auf dem Zahnkorper Flecken zeigen, die auf Mangel in der Homogenitat 
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der Masse hindeuten, oder daB sich Luftblasen gebildet haben, die die Einheit
lichkeit des Aussehens storen, daB sich Spriinge im Zahnkorper zeigen oder 
auch, daB die Stifte wahrend des Brennprozesses ihre richtige Stellung ver
loren haben. 

Wichtige Aufschliisse iiber Fabrikationsfehler der kiinstlichen Zahne und 
ihre praktische Bedeutung verdanken wir einer sehr interessanten Arbeit von 
Moral. Aus seiner SchluBzusammenfassung seien im folgenden einige wesent
liche Punkte angefiihrt: 

1. Eine Reihe kiinstlicher Zahne ist zusammengesetzt aus einem Innen
korper und einer Mantelschicht, andere Fabrikate zeigen diese Zweischichtig
keit nicht, sondern es findet sich nur ein einheitlicher Korper. 

2. Alle kiinstlichen Zahne zeigen unter dem Mikroskop, daB sie nicht homogen 
sind, es finden sich Blasen in ihnen, und zwar ziemlich reichlich, die einzelnen 
Fabrikate weichen hier bedeutend voneinander ab ..... 

15. Das Vorhandensein nicht zu vieler und zu groBer Blasen ist ohne Belang 
fiir die Giite des Zahnes. Die einzelnen deutschen Zahnfabrikate weichen von
einander ab, sie sind den auslandischen nicht unterlegen. 

G. Ausgestaltung der Zahntypen. 
Es ist oben schon darauf hingewiesen worden, daB die kiinstlichen Zahne 

der namhaften Fabriken ins Gewicht fallende Qualitatsunterschiede nicht mehr 
aufweisen. Die Technik vervollkommnet sich hier allgemein etwa in gleicher 
Weise. Selbstverstandlich schreiten die Hersteller in gleicher Weise auch in 
dem Bestreben, moglichste Naturtreue in ihren Fabrikaten zu erreichen, standig 
weiter fort und wir sind heute in dieser Hinsicht auf einem hochst erfreulichen 
Standpunkt angelangt. Die Industrie stiitzt sich dabei vielfach mit Recht auf 
wissenschaftliche Arbeiten, die den Zweck verfolgen, ein vollkommenes System 
kiinstlicher Zahne zu schaffen. Solche Systemkonstruktionen bauten sich auf 
dem Gedanken auf, die Zahne in eine Harmonie zum gesamten iibrigen Korper 
zu setzen und diese Harmonie in der auBeren Gestaltung der Zahne zum Aus
druck zu bringen. J a, man ging sogar so weit, in der Form der Zahne eine 
innere Harmonie zu psychischen Momenten zu konstruieren. Ein interessanter 
Versuch nach dieser Richtung hin ist die von Flagg aufgestellte Theorie von 
den Temperamentformen der Zahne, d. h. von vier varia bIen Einheitsformen, 
die den menschlichen Temperamenten entsprechen sollen. 

Diese wissenschaftlich unhaltbare, praktisch bedeutungslose Theorie kann 
heute allgemein als iiberwunden bezeichnet werden. Dagegen hat die Einteilung 
der Zahnformen in drei Typen nach Williams so viel Bestechendes £iir sich, 
daB sie £iir die Formgebung bei der Herstellung kiinstlicher Zahne von groBer 
Bedeutung geworden ist. 

Nach W illia ill s sind drei, natiirlich auch variable Grundtypen der Zahne 
zu unterscheiden. Das sind: 

1. Der quadratische Typus, 
2. der dreieckige Typus, 
3. der ovale Typus. 
Der jeweils entsprechende Typus, d. h. die Harmonie zwischen Gesichts

form und Zahnform wird ermittelt, indem man sich einen vergroBerten, oberen, 
mittleren Schneidezahn umgekehrt auf das Gesicht gelegt denkt, so daB also 
die Stirnhorizontale die Schneidekante des Zahnes darstellt, wahrend die Unter
kiefer-Kinnlinie den Zahnhalsrand wiedergibt. Nach dieser Typenlehre sind die 
GysiWilliamsschen Anatoformzahne hergestellt und mustergiiltig entwickelt. 
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Auch in der Ausgestaltung der kunstlichen Zahne nach der funktionellen 
Seite hin sind - wiederum vor allem durch die tatige Mitarbeit von Prof. 
Gysi - in enger Anlehnung an die anatomisch-physiologischen Verhaltnisse 
im naturlichen Gebisse in den letzten Jahren enorme Fortschritte zu ver
zeichnen, die die Potenz der kunstlichen Zahne gewaltig gehoben haben und 
uns bei unseren technischen MaBnahmen zu den befriedigendsten Resultaten 
verhelfen. Es sei hier nur kurz an die exakte Ausgestaltung der Molarenkau
flachen, insbesondere bei den sog. Gysischen KreuzbiBzahnen erinnert, die 
in engster Anlehnung an die anatomischen Verhaltnisse bei naturlichen 
Zahnen geschaffen, das Problem der Wiederherstellung der Kaufunktion be

trachtlich gefordert und vereinfacht haben. 
Andererseits aber beschaftigt man sich neuer
dings wieder mehr mit dem Problem, die 
mechanische Wirkung der kunstlichen Zahne 
dadurch zu steigern, daB man in bewuBter 
Abkehr von der Anpassung der Kauflachen 
kunstlicher Molaren an die streng anatomi
schen Formen der Zahne eine fur die Kau
druckleistung wirksame Kauflachenform zu 
schaffen versucht. Die Amerikaner bemuhten 
sich, dieses zu erreichen, indem sie die 
Kauflachen der unteren Zahne keilformig 
gestalteten und in die Kauflachen der oberen 
Zahne entsprechend ausgeschliffene Negative 
formten (Sears, New York.) 

Schroder ging noch einen Schritt weiter 
und formte die Molarenkauflachen nach dem 
Morserprinzip, indem er den unteren Kau
flachen die Form einer Kuppe, den oberen 

Abb.5. Williams Grundtypen. entsprechend die Form einer Mulde gab. 
Er beobachtete bei dieser Formung eine 

verstarkte Mahlwirkung, wie auch eine erhohte Schneidewirkung der Molaren 
im KunstgebiB (vgl. seine Abbildungen a. a. 0.). 

H. Die Zahnstifte. 
Bei der Beschreibung des Brennprozesses ist bereits von den Stiften ge

sprochen worden, die auf der Ruckseite der Zahne mit eingebrannt werden. 
Diese Zahnstifte sind fur die Verwendung der kunstlichen Zahne von besonderer 
Bedeutung. Durch sie wird die Verbindung der Porzellanzahne mit dem Material 
der Ersatzstucke (Kautschuk, Gold, Porzellan usw.) hergestellt. 

Die Stifte (Krampons) haben eine ungefahre Lange von 3,5 bis 4 mm und 
eine Dicke von etwa 1 mm. Sie sind entweder wagerecht nebeneinander oder 
senkrecht ubereinander in der Mitte der Ruckseite des kunstlichen Zahnes 
angeordnet, in einer Entfernung von etwa 2-5 mm voneinander. Die Stifte 
haben die Form eines runden Stabchens, das an dem in die Porzellanmasse 
eingebrannten Ende eine knopfartige Verbreitung aufweist, wahrend das andere 
Ende entweder gerade, d . h. in der Starke des Stabchens auslauft (Langstifte) 
oder gleichfalls in einem kleinen Knopf endigt (Knopfstift) . Fruher benutzte 
man als Material fur die Stifte ganz allgemein Platin bzw. Platiniridium, denn 
nur dieses allein ist imstande, die beim Brennen der Zahne notwendig Tempe
ratur ohne Beeintrachtigung auszuhalten. Das Einbrennen von Stiften aus 
minderwertigerem, d . h. leichter schmelzbarem Metall bedingt auch die Ver-
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wendung emer bei geringerer Temperatur schmelzenden Porzellanmasse; die 
Verwendung eines so gearteten Materials aber beeinfluBt naturgem:W die 
Widerstandsfahigkeit der daraus hergestellten Zahne. 

Urn nun der mit dem standigen Steigen des Platinpreises einhergehenden 
erheblichen Verteuerung der Zahne zu begegnen, ist man mehr und mehr dazu 
ubergegangen, fur die Zahnstifte Metalle von geringerem Edelgehalt zu ver
wenden. So versuchte man zunachst in den ohne die Stifte fertig gebrannten 
Porzellanzahn nachtraglich Nickel- oder Eisenstifte mittels leichter schmelz
barer Emaille einzubrennen, ein Verfahren, das durchaus unbefriedigende 
Resultate ergab. Einerseits waren die Stifte nicht genugend fest verankert, 
andererseits erlitt die Porzellanmasse in der Umgebung der Stifte miBliche 

Abb.6. 
Langstift

zahn. 

Abb.7. Langstifte 
in senkrechter 

Anordnung. 

Abb.8. 
Knopfstift
. zahn. 

Abb. 9. Knopfstifte 
in wagerechter 

Anordnung. 

Verfarbungen, die das Aussehen der Zahne stark beeintrachtigten. So entstand 
der Gedanke, die Krampons nicht mehr aus einem einheitlichen Material her
zustellen, sondern aus verschiedenen Bestandteilen, und zwar einer Vereinigung 
von hochwertigem und minderwertigem Metall. Das hochwertige Metall (Platin) 
findet Anwendung in Gestalt einer Hulse oder Spirale, die in die schwer schmelz
bare Porzellanmasse eingebrannt werden kann, und in diese Hulse wird nach
traglich ein Stift aus minderwertigem Material (Silber mit Goldplattierung, 
Kompositionsmetall oder Goldlegierung) eingesetzt. Solcher Zahne sind die 
bekanntesten Fabrikate u. a. die de Treyschen Solila- und Parcus-Zahne, 
die New Departurezahne und die Aurorazahne von Ash. Trotz aller unver
kennbaren Vorzuge, die diese Zahnfabrikate auszeichnen, erreichen sie die 
Qualitat der echten Platinstiftzahne, d. h. der Zahne, deren Krampons durch 
und durch aus Platin hestehen, nicht. Bei allen technischen MaBnahmen, bei 
denen die Zahne hohen Temperaturen auszusetzen sind (Lot- und GuBprozesse), 
nehmen Platinstiftzahne nach wie vor die erste Stelle ein. 

J. Die Arten der kiinstlichen Ziihne. 
1. Flach- nnd Absatzzahne. 

Unter den Zahnen mit Stiften hat man noch 
zwei wesentlich verschiedene Formen zu unter
scheiden, das sind die Flachzahne und die Absatz
zahne. Die ersteren haben eine vollig ebene 
Ruckenflache, wahrend die Ruckenflache der 
letzteren einen von der Schneidekante her nach 
den Krampons zu deutlich vorspringenden Absatz 
aufweist. 

Abb. 10. 
Flachzahn. 

Abb. II. 
Absatzzahn. 

Dieser Unterschied ist insofern von Bedeutung, als zur Verwendung fur 
Metallarbeiten, bei denen die Ruckenflache des Zahnes mit einer Metallplatte 

Handbuch der Zahnheilkunde. III. 3. A. 10 
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zu versehen ist, nur der Flachzahn in Betracht kommt. Fiir Kautschukarbeiten 
konnen beide Sorten gleichma13ig Anwendung finden. 

2. Kiinstliche Zahne ohne Stifte. 
Neben den oben erwahnten Kramponzahnen werden auch solche hergestellt 

und verarbeitet, bei denen die Verbindung des kiinstlichen Zahnes mit dem 
Ersatzstiick auch ohne Zahnstifte moglich ist, bei denen also die Verwendung 
teurer Metalle in Wegfall kommt. Hier sind zunachst die diatorischen Zahne 
oder Lochzahne zu nennen, deren Verwendbarkeit allerdings in der Hautpsache 
auf Kautschukarbeiten beschrankt bleibt. 

1m Zahnkorper befindet sich eine napffOrmige Vertiefung, von deren Boden 
aus ein Kanal den Zahn quer durchzieht, der an der mesialen und distalen 
Seitenwand endet. Die hier geschaffenen Hohlraume sind dazu bestimmt, 
sich mit dem eingepre13ten Kautschuk anzufiillen, wodurch eine innige Ver
bindung mit dem die Zahne auch au13erlich umgebenden Kautschuk hergestellt 
wird. Es sei noch erwahnt, da13 neben der beschriebenen Form von Lochzahnen 
auch noch andere kleine Variationen gebrauchlich sind; doch sind die hier 
bestehenden Unterschiede nicht wesentlich genug, um im einzelnen darauf 
einzugehen. 

Abb.12. 

Hervorgehoben sei nur, daB diese Art kiinstlicher Zahne sich besonders 
fiir die Molaren und Pramolaren eignet, wahrend ihre Verwendung fiir Front
zahnersatz zu widerraten ist. 1m allgemeinen ist jedoch die Widerstandsfahig
keit der diatorischen oder Lochzahne in sich eine groBere als bei den Krampon
zahnen. Das hat seinen Grund darin, da13 fiir ihre Herstellung eben nur ein 
einheitliches Material, das Porzellan, benotigt wird. Die Kombination von 
Porzellan und MetaH, wie sie bei den Kramponzahnen besteht, bleibt nicht 
ohne N achteil fiir die Widerstandsfahigkeit. Der Ausdehnungskoeffizient des 
Metalls stimmt - vor aHem bei den nicht aus Platin bestehenden Krampons -
mit dem des Porzellans nicht iiberein; infolgedessen ist auch die Ausdehnung 
der beiden Materialien eine ungleichmaBige und in weiterer Folge ergibt diese 
Tatsache das Vorhandensein von zahlreichen feinsten Spriingen in der die 
Krampons umgebenden Porzellanmasse, die fiir die Haltbarkeit der Zahne 
naturgema13 nachteilig sind. 

Der gro13e Aufschwung, den die Metalltechnik in der zahnarztlichen Prothetik 
genommen hat, insbesondere die au13erordentlich weite Verbreitung der Briicken
arbeiten hat das Suchen nach einem einwandfreien kramponlosen Zahn, der 
allen Insulten gegeniiber standhalt, wesentlich angeregt und gefordert. Man 
war bei der Herstellung von Metallarbeiten friiher unbedingt darauf angewiesen, 
die Zahne bei ihrer Verarbeitung einem haufig wiederholten Lotproze13 zu 
unterwerfen. Damit und mit den hierbei unausbleiblichen starken Temperatur
unterschieden, die auf den kiinstlichen Zahn einwirkten, setzte man die Zahne 
dauernd der Gefahr aus, Spriinge zu bekommen und dadurchan Widerstands
fahigkeit einzubii13en, eine Erscheinung, die viele wertvolle und miihsame 
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Arbeiten erschwert oder in Frage gestellt hat. Heute besitzen wir zwar mannig
faltige Moglichkeiten, auch Kramponzahne bei Metallarbeiten zu verwenden, 
ohne sie dem Feuer aussetzen zu miissen ; trotzdem ist die Industrie nach wie 
vor bestrebt, auch kramponlose Zahne in hochster Vollendung herzustellen. 
Sie finden besonders in der Bruckentechnik gem und haufig Verwendung, 
wei! sie besonders in kosmetischer Hinsicht auBerordentlich befriedigende 
Resultate ergeben. Bock beschreibt verschiedene Arten ihrer Anwendung, 
besonders nach den Angaben von Trebitsch und J. J. Stark, Brooklyn. 

a) Rohrenziihne. 
Die ersten Zahne ohne Krampons, die besonders fur Metallarbeiten An

wendung fanden, waren die Rohrenzahne. Sie nahem sich in ihrer ganzen 
Ausgestaltung den natiirlichen Zahnen weit mehr als aIle anderen Zahnformen, 
indem aIle vier Flachen - mesial, distal, buccal bzw. labial und lingual bzw. 
lateral - der menschlichen Zahnform nachgebildet sind. 

In der Langsachse durchzieht diese Rohrenzahne ein runder Kanal, der 
bisweilen mit einer Platinhiilse ausgekleidet ist. Der Kanal endet entweder 
blind unterhalb der Kauflache oder er durchzieht den Zahnkorper bis zur Ober
flache. Letzteres ist namentlich bei den Rohrenzahnen von Ash der Fall, 

Abb.13. Rohrenzahne von Rie chelmann. 

wahrend die von der Firma Kiigemann nach Angaben von Riechelmann in 
den Handel gebrachten Rohrenzahne, die sich ihrer ganzen Form nach durch 
hervorragende Naturtreue auszeichnen, den kleinen kosmetischen Mangel, der 
durch das auf der Kauflache sichtbare Kanalende entsteht, nicht aufweisen. 
Freilich ermoglicht - wie Rumpel schreibt - das Durchgehenlassen der 
Rohre bis zur Kauflache die Verwendung der Zahne auch bei niedrigem BiB, 
wahrend die Formen mit geschlossener Kauflache, bei denen also das Kanal
ende nicht bis an die Oberflache reicht, nur bei verhaltnismaBig hohem BiB 
anwendbar sind. Also was einerseits einen kosmetischen Vorzug des Zahnes 
darstellt, wird ihm andererseits zum funktionellen Mangel und umgekehrt. 
In den Rohrengang paBt ein runder Metallstift von 1,4 - 1,6 mm Starke, durch 
den die Befestigung des Zahnes mit der Basis, auf der er ruhen soIl, bewirkt wird. 

Rumpel riihmt besonders den Ashschen Rohrenzahnen eine auBerordent
liche Bruchwiderstandsfahigkeit nach , was sie ihrer homogenen Struktur ver
danken. " Sie eignen sich daher besonders gut zum Ersatz von Backzahn
kronen bei niederem BiB, und zwar sowohl bei Metallplattenprothesen als auch 
bei mit schmalem Sattel aufliegenden Briicken." Es ist klar, daB ein Gebilde 
von der oben beschriebenen Form, das eine korperhaft runde, kompakte Masse 
darstellt - sei es welchen Fabrikates auch immer -, eine groBere Widerstands
kraft aufweist als ein verhaltnismaBig diinnes Porzellanstiick, wie wir es in 
den erst beschriebenen flachigen Zahnformen vor uns haben. Ferner haben 
die Rohrenzahne noch den groBen Vorteil fur ihre Verarbeitung, daB sie sich 
von allen Seiten beschleifen lassen, ohne hinsichtlich ihres Aussehens eine 

10* 
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Beeintrachtigung zu erfahren. Politur und Glanz HiBt sich durch Polieren mit 
einem Emmery Disk, unter Anwendung eines Tropfens 01 und schneller Rotation 
der Scheibe, wiedergeben (Rumpel). 

Den oben beschriebenen Zahnen ahnlich sind andere bekannte Zahnfabrikate 
so die Daviskronen, die Dowelkronen, die Gosleekronen, die Diamantkronen~ 
zahne von Homann u. a. m. 

Abb.14. Abb.15. 

Abb.16. Abb.17. 

Abb. 14-17. Verschiedene Formen von Riihrenzahnen von Ash und Sons. 

b) Steelefacetten. 

Als weiterer wesentlicher Fortschritt in der Herstellung von kramponlosen 
Zahnen ist die Einfiihrung der Steelcschen Schieberfacetten zu bezeichnen. 
Der Gedanke, die kiinstlichen Zahne durch Metallgcschiebe abnehmbar zu 
machen, ist freilich schon lange vor dem Erscheinen der Steeleschen Zahne 
aufgetaucht und durch allerhand Versuche in die Tat umgesetzt worden. Ich 
erinnere nur an verschiedenartige Zahnformen von Evslin mit Schiebervor
richtungen oder an die Schieberbefestigung von Eggler. Die wunschenswerte 
Vereinfachung der Methode, vor allem aber auch eine erhebliche kosmetische 
Verbesserung brachte freilich erst die Steelefacette. Hier wurde das Schieber
system an die Stelle des Zahnkorpers verlegt, d. h. der Porzellanzahn selbst 
als Schiene behandelt, die auf einen metallenen Zapfen aufgeschoben wird. 
Wir haben also hier keinen eigentlichen Zahnkorper vor uns, sondern nur die 
Vorderflache eines solchen, in welcher rUckwarts eine Rinne ausgespart ist. 
Die Rinne paBt genau auf einen hohlen Schieberzapfen, der auf einer metallenen 
Unterlage, der Schieberplatte, befestigt ist. Diese hat die Verbindung mit 
der Prothesenbasis herzustellen. Die Porzellanmasse der Facette ist recht 
widerstandsfahig, wenn sie auch nicht die Homogenitat der Rohrenzahne auf
weist; ein N achteiI fUr das Beschleifen der Facetten. Die Steelefacetten existieren 
in mannigfaltigen Formen und Farben und haben sich infolge ihrer leichten 
Verarbeitung und Ersetzbarkeit bei Reparaturen eine groBe Beliebtheit er
worben. Ihre flache Form, die wenig auftragt, macht die Steelefacette in kos
metischer Hinsicht als naturahnliche Deckschicht, d. h. als Zahnfront fur starke 
Metallarbeit sehr geeignet. 
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c) Bibers auswechselbarer Porzellanzahn. 
Der von der Firma Arnold Biber (Pforzheim) herausgebrachte auswechsel

bare Porzellanzahn entspricht im Prinzip dem Steelezahn fast vollig. Er ist 
nicht so flachig wie dieser, sondern etwas korperhafter gestaltet und hat dadurch 
ein noch naturlicheres Aussehen. Dieser kosmetische Vorzug wird freiIich fUr 
die Verwendung zu Metallarbeiten. zu einem gewissen Nachteil. Es kommt 

Abb.18. Bibers auswechselbarer 
Porzellanzahn. 

Abb.19. 
Rticken. 

Abb.20. 
Seitenansicht. 

hinzu, daB der Biberzahn in bezug auf Prazision der Ausgestaltung von Ecken 
und Kanten hinter dem Steelezahn zurucksteht. Aus diesen Grunden eignet 
er sich mehr fur Kautschuk- als fUr Metallarbeiten, da bei letzteren exaktestes 

Abb.21. Abb. 22. Abb. 23. Abb. 24. 
Klammer. Klammer mit Schutzplatte. Klammern flir Kautschukarbeitell. 

Anliegen dcharfkantiger Porzellanflachen an der schutzenden Metallplatte mit 
eine der Vorbedingungen fur die Haltbarkeit der Facetten ist. Fur Kautschuk
arbeiten andererseits, fur die der Biberzahn sogar ohne Schieberplatte Ver
wendung finden kann, sind diese Mangel bedeutungslos. 

d) Reparaturziihne von Ash und Sons. 
Unter die kramponlosen Zahne gehoren auch die Ashschen Reparatur

zahne, die, wie der Name sagt, vor aHem fur Reparaturzwecke bestimmt sind. 
Sie haben an der Ruckenflache, an der Stelle, wo bei Kramponzahnen die 
Stifte sitzen, eine horizontal laufende ovale Mulde, die zur Aufnahme der bei 
Bruch und Abspringen von Kramponzahnen 
stehen gebliebenen Kramponenden dient. 
Ihre Verwendungsmoglichkeit geht aus der 
Darstellung ihrer Form unschwer hervor. 
Die Facette wird an die Metall- oder Kaut-
schukflache der Prothese angeschliffen, die Abb. 25. Reparaturzahne. 
Mulde auf der Ruckseite mit Zement gefullt 
und alsdann die Facette uber den stehen gebliebenen Kramponenden festgeklebt. 
Die Ashschen Reparaturzahne werden in allen Formen und GroBen hergestellt, 
so daB fur Reparaturzwecke die passende Facette jeweilig rasch zu erhalten 
ist. DaB die Stabilitat eines solchan Reparaturzahnes, der seinen Halt haupt
sachlich in der Klebkraft des Zementes findet, derjenigen der Rohren- und 
Schieberzahne nachsteht, bedarf keiner weiteren Erorterung. 
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Man hat verschiedentlich versucht, diese Zahne nicht nur fur Reparatur
zwecke zu verwenden, sondern sich ihrer bei der Herstellung von Metallarbeiten 
von vornherein zu bedienen. Mancherlei Methoden sind dafUr angegeben worden, 
von denen jedoch keine bisher Allgemeingut in der zahnarztlichen Technik 
geworden ist. Die Beschreibung ihrer Verwendung bleibe deshalb in der vor
liegenden Arbeit auf die eigentliche Absicht des Erfinders beschrankt. 

e) Kramponlose Zahne nach Riechelmann. 

Die Firma H. Kugemann (Nurnberg) hat nach Angaben von Riechelmann 
einen neuen kramponlosen Zahn herausgebracht, der wesentlich von den be
kannten Zahnen in seiner Befestigungsweise abweicht und dadurch sowohl 
fur aIle Metall- und Kautschukarbeiten wie fur jegliche Reparaturen sich eignet. 
Ein weiterer Vorteil ist der, dal3 der Zahn 
als ein Zwischenglied zwischen Flachzahn 
und Absatzzahn uberaus widerstandsfahig 

Abb.26. Zahne nach Riechelmann. Abb.27. 

gebaut ist und aul3erdem in kiirzester Zeit und mit geringer Miihe ersetzt 
werden kann. Infolgedessen lassen sich damit auch kosmetisch einwandfreie 
Erfolge erzielen, da keinerlei Metall sichtbar wird. Uber die Technik der An
wendung aul3ert sich Riechelmann wie folgt: 

"Der Zahn (Abb. 26) tragt auf der Ruckseite eine T-Nut ahnlich wie bei 
den Steelefacetten, nur tiefer in den Zahnkorper gelagert und so weit in die 
Schneide verlaufend, dal3 dort ein iiberaus fester Halt fUr das Befestigungs
mittel gegeben ist (Abb 27). Letzteres besteht aus einem losen Gewindestift 

Abb. 28. a Gewindestift vergroBert. 
b Gewolbtes Plattchen, das tiber den 
Stift bis an dessen Kopf geschoben 
wird. c Spitze des Stiftes, dreieckig 

zum Fassen mit dem Schliissel. 

Abb. 29. Gewindebohrer. 

Abb. 30. Gewindeschneider. 

beliebigen Metalls, der an seinem dunnen Kopf ein lose iibergeschobenes Metall
plattchen tragt (Abb.28) und mit dem Plattchen in die Nut des Zahnes ge
schoben wird, wodurch der Gewindestift einerseits im Zahn festen Halt in 
beliebiger Hohe bekommt, wahrend er andererseits sich in dem Plattchen drehen 
kann und leichtes Spiel nach allen Seiten hat. Wie neuere Versuche gezeigt 
haben, konnen auch Stifte mit festem, diinnen runden Kopf verwendet werden. 
Damit ist eine neue Befestigungsweise gegeben. Da diese von den bisher 
ublichen ganz verschieden ist, moge sie kurz im folgenden dargestellt werden 
sowohl fur Metall- wie fur Kautschukarbeiten. 

Der Zahn wird ohne Rucksicht auf das Befestigungsmittel aufgeschliffen, 
da Hohenunterschiede zur Befestigung des Gewindestiftes durch die Lange 
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der Nut ohne weiteres ausgeglichen werden, und die Riickenplatte durch GuB 
oder Metallplatte hergestellt. Nun wird an der fUr den BiB giinstigsten Stelle 
mit dem geeigneten Instrumentarium 
(Abb. 29 und 30) die Riickenplatte 
durchbohrt und mit Gewinde ver
sehen. Die Technik zur Gewinnung 
des Gewindes in der Riickenplatte 
kann auch so erfolgen, daB statt der 

Kopf mit 
O dreieckiger 

.Fiihrung 
Abb. 31. Federschliissel. 

Durchbohrung ein Graphitstabchen eingegossen wird, oder daB eine mit 
Gewinde versehene HUlse eingegossen oder eingelOtet wird. Der Gewindestift 
mit dem aufgeschobenen Plattchen wird von der Zahnseite so we it durch-

Abl? 32. a Kopf des Gewindestiftes. 
b Ubergeschobenes loses Plattchen. 

Abb.33. Anziehen des Zahnes an die 
Riickenplatte. 

geschraubt, bis er von der Riickseite der Riickenplatte mit Federschliissel 
(Abb. 31) gefaBt werden kann. Nun wird der Zahn, des sen Nut und Riickseite 
mit diinnfliissigem Zement beschickt ist, iiber das Plattchen und Kopf des 
Gewindestift geseschoben (Abb. 32) und durch weiteres 
Anziehen mit dem Federschliissel (Abb. 33) fest an die 
Riickenplatte angezogen (Abb. 34). Nach Erharten des 
Zementes wird das iiberstehende Ende des Gewinde
stiftes abgeschnitten und poliert. 

Bei Bruch eines solchen Zahnes wird der Gewinde
stift am Kopf gefaBt und nach der Zahnseite heraus
geschraubt. Der Ersatz des Zahnes ist einfach, da der 
Ersatzzahn wieder ohne Riicksicht auf das Befestigungs
mittel aufgeschliffen und mit neuem Gewindestift be
festigt wird wie das erstemal. 

Bei Kautschukarbeiten wird der gekiirzte, nicht 
umgebogene Stift mit dem Plattchen in den aufge
schliffenen Zahn geschoben und verfahren wie sonst 
iiblich, nur mit dem Unterschied, daB die Lage des 
Stiftes beim Stopfen in Kautschuk nach Belieben fest
gelegt wird. Der Stift soIl bei Kautschukarbeitenso weit 
gekiirzt sein, daB er auf der Plattenseite noch von 
Kautschuk bedeckt bleibt. 

1"Iii=3----a 

Abb. 34. Fertig ange
zogener Zahn. a unge
schiitzte Schneide. Der 
iiberstehende Teil des 
Stiftes wird abgeschnit-

ten und anpoliert. 

Eine Reparatur erfolgt so, daB nach Entfernung des Kautschukgrates der 
Stift am Kopfende gefaBt und herausgeschraubt wird. Dann wird das Gewinde 
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im Kautschuk nachgeschnitten, durch die Platte hindurch, und der Ersatz
zahn befestigt wie bei Metaliarbeiten. Ein erneutes Vulkanisieren der Platte 
falit damit weg, die Reparatur kann in 10-15 Minuten beendet sein. 

Die neue Befestigungsweise wird auch an Pramolaren und Molaren mit 
neuer Formengebung durchgefuhrt werden. Sollten fur Metaliarbeiten ganz 
flache Zahne gleicher Art gewiinscht werden, so ist es dann ratsam, die Schneide 
der Zahne gut durch Metali zu schutzen. Das ist bei diesem Zahn moglich, 
weil er nicht wie die Steelefacetten zwangslaufig vertikal der Fuhrung der 
Schiene folgen muB, sondern mittels des Gewindestiftes horizontal an die 
Ruckenplatte angezogen wird. Der Federschlussel ist so gebaut, daB er den 
Zahn fest anzieht, ohne daB dieser durch zu starkes Schrauben platzen kann 
und eignet sich durch seine Form auch zum Arbeiten im Munde." 

Die Vita-Facette ist im Nachtrag S. 963 behandelt. 

f) Der Rameo-Einstiftzahn naeh de Terra. 
Ein Mittelding zwischen auswechselbaren Zahnen und Zahnen mit Stiften 

stelit der Ramco-Einstiftzahn dar, der von de Terra angegeben und von der 
Firma Ra msperger & Co. in Zurich hergestellt worden ist. Der Zahn ist 

Abb. 35. Einstiftzahn. 

Abb.36. Abb. 37. 

Abb.38. 
Ruckenplatte 
von hinten. 

Abb.39. 

eigentlich als auswechselbare 
Facette gedacht, die Aus
wechselbarkeit ist aber in der 
Erprobung des Zahnes eine 
Nebensachlichkeit geworden, 
weshalb die Bezeichnung Ein
stiftzahn die richtige ist. 

Abb.40. 
Ruckenplatte von vorn. 

Auf der Ruckenflache des Zahnes befindet sich, statt zweier Krampons 
wie bei den iibrigen Stiftzahnen, nur ein viereckiger Trager, der sog. Stiftteller. 
Dieser wird von einem balkenformigen, ebenfalis vierkantigen Trager in einer 
Entfernung von 0,45 mm von der Zahnruckenflache gehalten. Eine Rucken
platte aus 18-,20- oder 22karatigem Gold, die passend geliefert wird, weist den 
zum Stiftteller passenden Aufnahmeschlitz und fur den vierkantigen Trager 
eine gangartige Verengerung cervicalwarts auf. Die Facette wird mit dem 
Stiftteller durch den Aufnahmeschlitz in den verengten Gang geschoben -
etwa 1,8 mm hoch - und sitzt alsdann in diesem fest (siehe Abb. 35-40). 

Die endgultige Befestigung des Zahnes im Aufnahmegang erfolgt mit 
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Zement; doch dient die Zementbefestigung nur dem Zwecke, die Facette, die 
mechanisch in ihrer Lage festgehalten ist, am Herausrutschen zu verhindern. 

Die Reparatur bzw. der Ersatz einer abgebrochenen Einstiftfacette geschieht 
in der Weise, daB man den im Schlitz der Ruckenplatte steckengebliebenen 
Stift nach Auskratzen des Zements aus der rechteckigen Schlitzaffnung mit 
einer Spitzzange faBt, in der Langsrichtung herabschiebt und aus der Schlitz
affnung herauszieht. 

Das de Terrasche System hat sich auBerordentlich bewahrt, zumal die 
Einstiftfacette eine auBerordentliche Bruchfestigkeit besitzt. Sie kann, infolge 
ihrer einfachen Verarbeitung bei prothetischen Arbeiten jeder Art mit Leichtig
keit verwendet werden. Die Firma Ramsperger & Co. liefert die Facetten 
samt Ruckenplatten in reicher Auswahl an Formen und Farben. 

g) Zahnfleischziihne. 
Bei der Beschreibung der verschiedenen Arten von kunstlichen Zahnen ist 

bisher nur derjenigen Fabrikate Erwahnung getan worden, die ihrer Form 
nach eben nur einen Ersatz fUr die Zahne, d. h. die Zahnkronen darstellen. 

Abb. 41. Einzelne, aber zusammengehorige 
obere Schneidezahne und Eckzahn, dane ben 
Seitenansicht eines Zahnes mit Langstiften. 

Abb. 42. Obere Schneidezahne in 
einem Block. 

Abb.43. Obere Schneidezahne mit 
Eckzahn. 

Abb.44. 

Abb.45. 
Abb. 44 und 45. Untere Frontzahne in 

3er Blocks. 

Man ist jedoch !angst dazu ubergegangen, auBer fUr den einzelnen Zahn selbst 
auch fUr die ihn umgebenden Zahnfleischpartien Ersatzteile herzustellen, und 
zwar in Verbindung mit dem kunstlichen Zahn. Wir sind dadurch in die Mag
lichkeit versetzt, eingesunkene Zahnfleischpartien aul3er durch Kautschuk 
auch durch das haherwertige Porzellan naturgetreu zu ersetzen. Fur diese 
Zwecke sind die Zahnfleisch - oder Blockzahne konstruiert worden; Krampon
zahne, die uber dem Halsteil einen Ansatz von zahnfleischfarbenem Porzellan 
tragen. Diese Zahnfleischzahne werden einzeln oder in Blacken zu 2, 3 und 
4 Zahnen hergestellt, die Zahnfleischblocks wiederum in Zusammenstellungen 
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mannigfacher Art, als sog. Garnituren in den Handel gebracht und dem Zahn
arz~ zu~ V:erarbeitung ubergeben. Diese Fabrikate sind auch in einer Mannig
faltlgkeIt III bezug auf Formen und Farben auf dem Markte, daB sie allen 
Anforderungen gerecht werden. Mit diesen ZahnfleischblOcken liWt sich bei 
richtiger Bearbeitung ein geradezu idealer kosmetischer Erfolg erzielen. Es 
sei oben eine Reihe von Abbildungen einzelner und in Garnituren zusammen
gestellter Blocke gegeben. 

h) Pontopinzahne. 
In den letzten J ahren sind von Amerika die Pontopinzahne in den Handel 

gebracht worden, die gleichfalls hinsichtlich ihrer besonderen Form auf die 
exakte Adaptierung der Zahnkrone an den Zahnfleischrand Bedacht nehmen. 
Es sind normale Zahne mit einer angesetzten, kurzen und stumpfen Wurzel 
oder aber mit einer konkaven Aushohlung nach der Wurzel zu, um einen guten 
AnschluB an den Alveolarfortsatz zu erzielen. 

Die erstgenannte Form (siehe Abb. 46) eignet sich hauptsachlich fur Schneide

Abb.46. Form I. Abb.47. Form II. 
Pontopinzahne. 

und Eckzahne, und zwar insbesondere 
fur Prothesen, die unmittelbar nach 
erfolgten Extraktionen hergestellt und 

Abb. 48. Riickenplatte. 

eingesetzt werden sollen; die zweite Form (siehe Abb. 47) wird vornehmlich 
fur Bicuspidaten und Molaren verwandt. 

Hersteller der Zahne ist die Ideal Tooth Inc. (Cambridge, Mass. U. S. A.), 
die auch die passenden Riickenplatten liefert. Diese haben fUr beide Krampons 
Rohrchen, in denen erstere verankert werden. Die Pontopinriickenplatten sind 
aus einer Legierung von Palladium, Gold und Platin hergestellt und in drei 
GroBen zu haben (Abb. 46-48). 

Pontopinzahne, die man sich ubrigens leicht selbst herstellen kann, indem 
man Platinlangstiftfacetten durch Anbrennen des Wurzelteils in Porzellan ent
sprechend gestaltet, eignen sich besonders fur Briickenarbeiten; doch steht ihrer 
Verwendung fiir Kautschukprothesen nichts im Wege. 

3. Die Zahngarnituren. 
Die groBe Variabilitat der menschlichen Zahne in bezug auf Form und Farbe 

zwingt die Zahnfabriken, eine auBerordentlich groBe Mannigfaltigkeit in ihren 
Fabrikaten zu entwickeln, um jedem Bediirfnis gerecht zu werden. Deshalb 
werden, zur Erleichterung fiir den zahnarztlichen Bedarf, die Zahne in gut 
geordnetem Zustande auf den Markt gebracht, und zwar derart, daB jeweils 
eine Anzahl zusammengehoriger Zahne zu einer Garnitur vereinigt wird. Wir 
erhalten solche Garnituren zu 2. 4, 6, 14 und 28 Zahnen in allen Formen und 
Farben. Freilich ist bei solchen yom Fabrikanten zusammengestellten Gami
turen nur zu oft die Tatsache zu konstatieren, daB der Variabilitat der Zahn
farben, wie wir sie im natiirlichen GebiB bei den einzelnen Zahngruppen fast 
stets beobachten mussen, nicht in gebiihrender Weise Rechnung getragen ist. 
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Die kauflichen Garnituren weisen meist einen allen Zahnen gemeinsamen 
Farbenton auf; etwas, was im naturlichen GebiB fast nie vorkommt. Wir 
wissen aus unserer taglichen Beobachtung, daB der Farbenton eines Front
zahnes mit dem eines Eck- oder Backenzahnes in demselben Munde niemals ganz 
ubereinstimmt, daB vielmehr die Zahne von der Mittellinie ab nach den Seiten 
zu immer dunklere Schattierungen aufweisen. Auf diese Tatsache ist bei der 
Zusammenstellung der Garnituren zu achten, und der kritisch wagende Prak
tiker wird fast stets gezwungen sein, cine nuancenreichere Zusammenstellung 
zu wahlen, als sie die kaufliche Garnitur bietet. Nichts ist augenfalliger fur 
das Vorhandensein kunstlicher Zahne im Munde als absolute EbenmaBigkeit 
der Farbe. 

K. Das Malen und Farben kiinstlicher Zahne mit 
Emaillefarben. 

Die Technik des Malens und Farbcns kunstlicher Zahne hat sich aus der 
asthetischen Forderung ergeben, bei der Herstellung von Zahnersatz den hochst
moglichen Grad von Naturtreue zu erreichen. Die vorhandenen Fabrikate 
reichen haufig dafUr eben doch noch nicht aus, abgesehen von der Tatsache, 
daB es kaum moglich ist, einen so groBen Bestand an Zahnen in seinem Besitz 
zu haben, daB man fur jeden Bedarfsfall den passenden Zahn vorratig hat. 
Hier hilft die Technik des Ubermalens der kunstlichen Zahne haufig rasch 
aus mancher Verlegenheit. Bei richtiger Anwendung dieses schonen, asthetisch 
auBerordentlich befriedigenden Verfahrens kommt man bald dazu, aIle erdenk
lichen Farbennuancen und Abnormitaten, die sich an den naturlichen Zahnen 
finden, an den kunstlichen tauschend nachzuahmen. 

Das Ubermalen der Zahne ist seit einigen Jahrzehnten schon bekannt. 
Wahrend man sich hierfur fruher hauptsachlich der Farbenzusammenstellung 
von S. S. White bediente, sind neuerdings von Poulson, Schaper, Wunsche, 
Vogele und Zundel Methoden ausgearbeitet und Matcrialzusammenstellungen 
herausgebracht worden, die an Einfachheit der Handhabung nichts zu wunschen 
ubrig lassen. 

Der Anwendungsmoglichkeiten fur cine dieser Methoden gibt es eine reiche 
Menge. Zunachst kann es oft wunschenswert erscheinen, an einer einheitlichen 
Zahngarnitur kleine Farbenvariationen vorzunehmen, urn dem differenten 
Aussehen naturlicher Zahne moglichst nahe zu kommen. Weiter bieten die 
zahlreich zu beobachtenden kleineren oder groBeren Abnormitaten an natur
lichen Zahnen, soweit sie sich far big auspragen, ein reiches Betatigungsfeld 
fUr den in der Maltechnik Erfahrenen. Verfarbungen von Zahnen starker 
Raucher sind haufig so auBergewohnlich, daB kein kunstlicher Zahn, selbst 
nicht der kaufliche "Raucherzahn" sie genau wiedergeben kann. Verfarbte 
Quer- und Langsfurchen, SchmelzmiBbildungen, abgekaute und verfarbte 
Schneidekanten, verfarbte Zahnhalse u. a. m., das alles sind Besonderheiten 
des einzelnen FalIes, bei denen zur selbstgeschaffenen Nachbildung geschritten 
werden muB. Auch das Nachmalen von Zahnfleischzahnen mit Zahnfleisch
farben von besonderer Schattierung sei hier erwahnt. 

Die kauflichen Malkasten enthalten eine Zusammenstellung von acht bis 
zehn Farben, die fur aIle vorkommenden FaIle ausreichen. Es sind dies haupt
sachlich: weiB, grau, braun, braungriin, blau, rot, gelb und schwarz. 

W eiB, das durch Zusammenschmelzen von Zinnoxyden mit einem FluB
mittel hergestellt wird, eignet sich besonders zur Nachahmung kreidig-weiBer 
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Schmelzflecke; dann aber auch zur Abtonung bei Vermischung mit einer der 
iibrigen Farben. 

Grau, aus Kobaltoxyden hergestellt, findet Verwendung zur Nuancierung 
von gelben oder iiberaus hellen Zahnen. 

Braun, die wohl am haufigsten zur Anwendung kommende Farbe, gibt 
vortreffliche Nachahmungen von Raucherbelagen und dunkel wirkenden 
Schmelzdefekten. 

Bla u, aus Kobaltoxyd hergestellt, sowie gel b werden hauptsachlich als 
Mischfarben gebraucht. 

Griin, aus Ohromoxyd gewonnen, eignet sich zur Wiedergabe griinlicher 
Belage. 

Rot, aus Verbindung von GoIdpurpur mit FluBmitteln hergestellt, gibt 
die Moglichkeit der Nachahmung von Zahnfleischfarbe. 

Sch warz, eine Verbindung von Kobalt, Mangan und Eisenoxyden mit 
FluBmitteIn, kommt als Mischfarbe zur Erzielung moglichst dunkler Farb
tone zur Verwendung. 

Einige dieser Farben zeigen eine besondere Empfindlichkeit gegen zu hohe 
Temperaturen, so daB sie wahrend des Brennprozesses mit groBer Vorsicht 
zu behandeln sind; so z. B. weiB, grau, braun und schwarz, wahrend anderer
seits wieder griin und auch blau die hochsten Temperaturgrade vertragen 
konnen. 

Die Technik des Uhermalens ist kurz folgende: Zunachst ist bei der Aus
wahl der Zahne, die iibermalt werden miissen, darauf zu achten, daB sie eher 
etwas zu helle als zu dunkle Farbtone aufweisen. Sind moglichst passende 
Zahne ausgewahlt, so werden sie griindlieh mit Terpentinol gereinigt. Der 
einzelne Zahn wird alsdann zur Bearbeitung in eine KIemmpinzette oder einen 
Zahnhalter eingespannt, urn ihn mit den Fingern nicht mehr beriihren zu miissen. 
Der Farbtube wird eine kleine Menge der entsprechenden Farbe entnommen, 
notigenfalls mit etwas Mall verdiinnt und mit einem feinen Haarpinsel an 
den gewiinschten Stellen aufgetragen. Durch versehieden starkes Auftragen 
lassen sich aueh verschieden starke Farbenabtonungen erzielen. Beim Mischen 
von zwei Farben wird zuerst die hellere aufgetragen und dann die dunklere 
dariibergesetzt. Beim Auftragen miBlungene Stellen werden sofort mit Terpen
tinOl abgewischt oder mit einem spitzcn scharfen Instrument wieder entfernt. 

N ach Beendigung des Malens laBt man die Farbe zunachst leicht antrocknen ; 
entweder durch vorsichtiges Hin- und Herziehen durch eine Spiritusflamme 
oder durch Auflegen auf den langsam erhitzten Brennofen. Erst wenn von 
der aufgetragenen Farbe der OIglanz verschwunden, d. h. die Farbe stumpf 
geworden ist, ist sie zum Einbrennen geniigend ausgetrocknet. Das Brennen 
erfolgt am besten im Gas- oder elektrischen Of en unter standiger Beobachtung 
des auf einer Asbest-Unterlage ruhenden Zahnes. Die erforderliche Temperatur
hohe und Brenndauer ist bei den einzelnen Farben verschieden und nach einiger 
Ubung bald erkannt. DaB man mit Hilfe dieser Methode nicht nur gegeniiber 
natiirliehen Abnormitaten an den Zahnen, wie sie oben aufgefiihrt sind, fast 
unbegrenzte Wiedergabemoglichkeiten hat, sondern mit Hilfe der notigen Farbe 
(Goldpracipitat) sogar Kunstprodukte, namlich Goldfiillungen, tauschend nach
ahmen kann, sei nur kurz erwahnt. 

II. Die Bearbeitung der kiinstlichen ZUhne. 
In der Form, in der wir die kiinstlichen Zahne VOn den Zahnfabriken er

halten, sind sie fiir unsere Zwecke nicht ohne weiteres verwendbar. Sic miissen 



Das Beschleifen der kiinstlichen Zahne. 157 

vielmehr erst noch zweckentsprechend bearbeitet werden. Einmal zur Er
zielung eines moglichst voUen kosmetischen Erfolges; denn es ist klar, daB ein 
noch so passend nach Farbe und Typ ausgewahlter kunstlicher Zahn neben 
einem natiirlichen Zahn durch eine gewisse fabriktechnische Regelmal3igkeit 
abstechen und darum auffaUen wird. Zu diesem Zwecke ist es notig, kleine 
Schleifkorrekturen vorzunehmen; sei es durch minutioses Abrunden einer 
uberscharf oder schematisch ausgepragten Ecke, sei es durch leichtes Befeilen 
der Schneidekante, der Seitenflachen oder dergleichen. 
I- Zum zweiten aber ist es notig, den kunstlichen Zahn an seinem Halsteile 
wie auf seiner Ruckseite so zu bearbeiten, daB er den jeweiligen Kieferverhalt
nissen entspricht und eine gute Adaptionsmoglichkeit erzielt wird. 

A. Das Beschleifen der kiinstlichen Zahne. 
Das Bearbeiten bzw. Beschleifen der Zahne geschieht an der Schleifmaschine, 

mit Hilfe von Radern aus Korundum oder Carborundum, zwei Schleifmitteln 
von auf3erordentlicher Harte und Widerstandsfahigkeit. Wahrend des Schleifens 
mussen die Rader dauernd feucht gehalten werden, was 
durch gleichmaf3ige Berieselung mit Wasser aus Tropf
apparaten oder durch von Zeit zu Zeit dagegen gehaltene 
feuchte Schwamme erreicht wird. Schleift man trocken, 
so leidet sowohl das Schleifrad als auch besonders der 
Zahn, von dem kleinere oder groBere Teile abspringen. 
Dadurch wird die beabsichtigte genaue Konturierung un
moglich gemacht. Zum sicheren Halten des Zahnes 
wahrend des Schleifens werden verschiedene Zahnhalter 
empfohlen, die aber meistens uberflussig sind. Notwendig 
durfte der Zahnhalter nur in den seltenen Fallen sein, wo 
ein Zahn so stark gekiirzt werden muB, daf3 er mit den 
Fingern nicht mehr zu halten ist, ohne eine Verletzung 
derselben befurchten zu miissen. 1m ubrigen wird die notige 
Ubung und die dam it erzielte Geschicklichkeit derlei Hilfs
instrumente rasch entbehrlich machen. Der Zahn wird in 

Abb.49. 
Zahnhalter. 

der beschriebenen Weise - unter wiederholtem priifenden Anhalten an das 
Arbeitsmodell - so lange beschliffen, bis er diesem an der gewunschten Stelle 
mit breiter Flache aufsitzt und die erforderliche Stellung neben seinen natiir
lichen Nachbarn oder in der ganzen kiinstlichen Zahnreihe erhalten hat. Oft 
ergibt sich spater nach dem Einprobieren im Munde noch die Notwendigkeit 
weiterer Schleifkorrekturen, die dann mit kleinen und kleinsten Schleifsteinchen 
an der Bohrmaschine vorgenommen werden. War es notig, auch die Vorder
seite zu beschleifen, so daf3 ihr Glanz gelitten hat, so muf3 man diesen durch 
Polieren mit Holz- oder Filzradern und Bimsstein oder mit feinkornigen 
Sandpapierscheiben wieder herstellen. 

B. Das Biegen der Zahnstifte. 
Ein wei teres Moment bei der Bearbeitung der kunstlichen Zahne ist die 

zweckentsprechende Formung der Zahnstifte oder Krampons, um dem Zahll 
den notigen Halt an dem Prothesenkorper zu geben. Es kommt dies nur fiir 
Zahne mit Langstiften in Betracht, wahrend es sich bei den Knopfstiften er
iibrigt. Das Biegen der Krampons geschieht mit einer cler fur diese Zwecke 
konstruierten Kramponzangen. 
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Die Kramponenden werden zuerst etwas glatt gedriickt und dann mehr 
oder minder rechtwinkelig oder bajonettformig abgebogen. Hierbei ist man 
bis zum gewissen Grade abhangig von der Stellung der Krampons zum ModeH 

Abb. 50. Kramponzangen. 

oder auch vom GegenbiB und wird demgemaB 
die Biegung erfolgen lassen. Die nachstehenden 
Abbildungen zeigen die verschiedenen Biegungs
richtungen der Stifte. 

Weniger Zeitaufwand und Miihe erfordert das 
Adaptieren kiinstlicher Zahne in den Fallen, wo 
bei vorgeschrittener Resorption der Alveolar
fortsatze ein Ersatz dieser durch kiinstliches 
Zahnfleisch, d. h. durch Kautschuk von Zahn
fleischfarbe notwendig wird. Hier hat man es 
in der Hand, den kiinstlichen Zahn ohne lange 

Abb. 51. 

Schleifarbeit mehr oder waniger tief in den K'tutschuk einzusenken. Er ist 
dann an seinem Halsteil von zahnfleischfarbenem Kautschuk umgeben, aus 
dem er, wie der eigene Zahn aus dem Zahnfleisch, herausragt. 

c. Die Bearbeitung der Zahnfleischzahne. 

Ersetzt man geschwundene Alveolarteile durch Zahnfleischzahne, so steigert 
sich die Arbeit des Abschleifens sehr wesentlich. Fiir die Bearbeitung von 
Zahnfleisch- oder Blockzahnen haben die folgenden Gesichtspunkte zu gelten. 
Die ZahnfleischblOcke mussen so genau in die Form der eingesunkenen natiir
lichen Gewebe eingeschliffen sein, daB sie den vorhandenen Defekt in natiir
licher Weise ausfiillen und an den Randern so fein verlaufen, daB die Grenz
linie zwischen dem kiinstlichen Material und dem Alveolarfortsatz dem unbe
fangenen Blick nicht bemerkbar ist. Die von dem Emaille-Zahnfleisch umfaBten 
kiinstlichen Zahne miissen beim Aufschleifen die natiirliche, sowohl fur das 
Aussehen wie fur den BiB richtige SteHung erhalten. Besondere Beriicksichtigung 
erfordert hierbei die SteHung der Krampons. Diese miissen so stehen, daB sie 
bei zweckentsprechender Anpassung der kiinstlichen Zahne und des Zahn
fleisches eine fiir ihre Befestigung an der Platte geeignete SteHung erhalten. 
Sie durfen weder unmittelbar auf dem natiirlichen Zahnfleisch ruhen, noch 
so stehen, daB sie vom BiB der Gegenzahne getroffen werden. 

Diese fur aHe kiinstlichen Zahne giiltige Regel hat bei der Bearbeitung 
von Zahnfleischzahnen ihre besondere Geltung, weil bei diesen die SteHung 
der Krampons am meisten variiert. 

SchlieBlich muB bei Verwendung mehrerer Zahnfleischzahne nebeneinander 
ein auBerst genauer AnschluB der sich beriihrenden Schliffflachen und Rander 
erzielt werden. Zur Bearbeitung der Zahnfleischzahne bedient man sich fiir 
die erste grobere Formgebung in gleicher Weise wie bei den kiinstlichen Zahnen 
ohne Zahnfleisch zunachst der Schleifmaschine und im weiteren Arbeitsverlauf 
fur die feinere exakte Anpassung der Bohrmaschine. Auch hier ist standiges 
Befeuchten der Schleifrader eine dringende Notwendigkeit. 
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Die Arbeit des Auf- und Zusammenschleifens der Zahnfleischzahne erfordert, 
um schone, saubere Resultate zu erzielen, groBe Sorgfalt. 

Fur das Zusammenschleifen der Blocke, d. h. das Anschleifen aneinander 
bedient man sich groBer, feinkorniger Steine mit ebenen Seitenflachen, auf 
denen sich vollkommen glatt und gerade verlaufende Schliffe herstellen lassen. 

1m allgemeinen gelten fur die Befestigung von Zahnfleischzahnen an Platten 
dieselben Regeln wie bei der Bearbeitung anderer, mit Krampons versehener 
kunstlicher Zahne. Nur ist bei den Zahnfleischblocken noch ganz besonders 
auf die Sauberhaltung der Fugen zwischen den einzelnen BlOcken zu achten. 
Man erreicht dieses am besten dadurch, daB man nach dem Einbetten des fertig 
modellierten GebiBstuckes in die Schliffugen etwas fast flussigen Gips oder 
ganz dunnen Zement mit einem Pinselchen einbringt; der nach dem Erharten 
einen sicheren Schutz gegen das Eindringen von Unsauberkeiten bietet. 

D. Riickenplatten an kiinstlichen Zahnen. 
Die Befestigung der kunstlichen Zahne an der Basis fur das Ersatzstuck 

erfolgt nicht immer nur durch die Krampons. Vielmehr ist es haufig notig, 
eine andere Befestigungsart zu wahlen, die eine entsprechende Bearbeitung 
des Zahnes erfordert. Das ist die Befestigung der Zahne mit Schutz- oder 
Ruckenplatten. Die Anbringung einer solchen Schutzplatte muB erfolgen: 

l. Bei Kautschukarbeiten, bei denen ein zu scharfer BiB der Gegenzahne 
nicht die Sicherheit bietet, daB die Verankerung des Zahnes im Kautschuk 
mittels der Krampons ausreichenden Halt gibt. 

2. Bei Metallprothesen in allen Fallen. 
Hier muB jeder Zahn, sofern seine Befestigung nicht durch Einzemen

tierung erfolgt, mit einer Metallplatte versehen sein, die einerseits mit den 
Krampons und andererseits mit der GebiBplatte aufs innigste verbunden ist. 
Die Herstellung von Ruckenplatten kann auf verschiedene Weise erfolgen. 

I. Durch Anbiegen. 
Als Material fUr die Ruckenplatte verwendet man ein 16-18 karatiges 

Goldblech oder eine Goldplatinblechlegierung in einer Starke von 0,4-0,5 mm. 
Auf die Ruckenflache des fertig angeschliffenen Zahnes driickt man ein 

Stuckchen Papier oder Zinnfolie derart, daB es der Flache des Zahnes genau 
anliegt, nachdem die Krampons sich durch das Papier- oder Folienplattchen 
scharf durchgepreBt haben. Dieses Plattchen beschneidet man allseitig genau 
nach den Zahnrandern. Hierbei ist besonders darauf zu achten, daB es an der 
Schneidekante, die vorher moglichst spitzwinkelig von hinten nach vorn zuge
schliffen ist, bis an die Vorderkante heranreicht, also die Schneide uberdeckt. 
Man nimmt alsdann das Probeplattchen vorsichtig yom Zahn ab und legt es 
auf das fur die Ruckenplatte zu verwendende Goldblech. Mit einer fur diese 
Zwecke konstruierten Lochzange zwickt man durch die KramponlOcher in dem 
Probeplattchen hindurch zwei entsprechende Locher in das Goldblech. Diese 
haben dann genau die Entfernung voneinander wie die Krampons. Der Zahn 
wird darauf durch diese Locher hindurchgesteckt und seine Rander auf dem 
Goldblech durch AnreiBen mit einem scharfen Instrument angezeichnet. An 
den angerissenen Linien wird das Goldblech allseitig abgeschnitten. Wir er
halten auf diese Weise eine metallene Deckplatte fur den Zahnrucken, die 
diesem genau entspricht. Die Rander der Ruckenplatte werden an die Zahn
kanten scharf angefeilt, so daB ein exakter AnschluB auf allen Seiten entsteht. 

Den notigen Halt auf dem Zahnriicken bekommt die Schutzplatte durch 
die Krampons. Man kann dabei auf verschiedene Weise verfahren. 
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Entweder werden die Stifte in ihrer Langsachse eingesagt und die beiden 
Ralften nach rechts und links fest an die Metallplatte angebogen und angedriickt, 
oder s1e werden ringsherum an die Platte angestichelt oder schlieBlich mit 
Quetschzangen auf der Platte vernietet. Zu letzterem Verfahren schneidet man 
sie kurz hinter ihrem Durchtritt durch die Schutzplatte abo Diese Arten der 
Befestigung von Riickenplatten kann nur bei Zahnen mit ganz ebener Riicken
flache Anwendung finden, bei der von vornherein ein glattes, exaktes Anliegen 
der Metallplatte - Flache auf Flache - gewahrleistet ist. Bei Zahnen mit 
unebener Riickenflache muB man sich zur Rerstellung der Schutzplatten anderer 
Methoden bedienen. Zu diesen gehort das Anstanzen und AngieBen. 

II. Bei ersterem Verfahren, dem Anstanzen, formt man die Riickenflache 
des Zahnes in Moldine ab und gieBt eine Stanze. Nach dieser wird die Riicken
platte hergestellt, die sich dann allen Unebenheiten der Riickenflache anpaBt. 

III. Beim Giellen der Schutzplatte oder direkten AngieBen an den Zahn 
wird folgendermaBen verfahren: 

Die Riickenflache des Zahnes wird mit einer 6,4-0,5 mm starken Wachs
schicht bedeckt, nachdem die Krampons vorher entsprechend bearbeitet worden 
sind, und zwar biegt man fiir das GieBen der Schutzplatte die Krampons recht
winkelig aufeinander zu und umgibt sie mit einem kIeinen Kasten von Gips 
oder Stents, der geniigend eingefettet ist, urn ein leichtes Rerausheben des 
Zahnes aus dem Wachsplattchen zu gestatten. Das Wachsplattchen wird als
dann in Gold gegossen. Will man die Schutzplatte unmittelbar an den Zahn
riicken angieBen, dann bedarf es keiner UmkIeidung der Stifte; diese werden 
vielmehr vor dem Anmodellieren der Schutzplatte sauber angefrischt, damit 
slch das Gold im GuBprozeB fest mit ihnen verbindet. 

Urn die Verbindung der Schutzplatte mit der GebiBplatte herzustellen, 
ist bei Kautschukarbeiten die Anbringung eines metallenen Fortsatzes an der 
Riickenplatte notig, der im Kautschuk verankert wird. Diesen schwanzformigen 
Fortsatz (Appendix) lotet man auf die Riickenplatte auf, ein ProzeB, der bei 
angebogenen Schutzplatten gleichzeitig auch die Verlotung der Krampons mit 
einschlieBt. Die Behandlung des Zahnes wahrend des Lotprozesses, d. h. so
lange er der dabei benotigten hohen Temperatur ausgesetzt ist, muB eine 
auBerst subtile sein. 

Es ist hier noch zu erwahnen, daB die kiinstlichen Zahne durch den Plat
tierungsprozeB haufig eine Veranderung ihrer Farbe erfahren. Sie werden 
tells heller durch das Loten (Ash - Zahn), teils dunkIer allein durch die metal
lische Unterlage. Man wird also bei der Auswahl von Zahnen, die plattiert 
werden sollen, auch dieses Moment von vornherein beriicksichtigen miissen. 

E. Haken-Einlagen. 
In jiingster Zeit ist man dazu iibergegangen, zur Befestigung der kiinst

lichen Zahne bei Kautschuk- und Metallprothesen hakenformige Einlagen in 
Anwendung zu bringen, die hauptsachlich fiir Zahne mit Knopfstiften kon
struiert sind. Rier ist zunachst die Raken-Einlage und die zugehorige Er
ganzungsschutzplatte von Kaiser zu nennen. Die hakenformige Einlage ist 
ein rechtwinkelig abgebogenes Metallplattchen mit einem gabelformigen Aus
schnitt an dem Teile, der die Krampons zu umfassen hat. Rierzu gehort eine 
Erganzungsschutzplatte, die, nachdem sie mit Hille eines Querschlitzes auf die 
Ruckenflache des Zahnes aufgeschoben ist, mit der Raken-Einlage verlotet wird. 

Eine ahnliche Methode ist die von Kohler angegebene, die il1sofern eine 
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Vereinfachung darstellt, als hier Riickenplatte und Einlagefortsatz aus einem 
Stiick bestehen. 

Am Einlagefortsatz befinden sich zwei der GroBe der Kramponkopfe ent
sprechende kreisformige Offnungen, in welche die Krampons eingefiihrt werden. 
Diese Offnungen laufen in zwei Schlitze aus, in denen der Zahn entlang gefiihrt 
wird, bis ans Schlitzende. Den eigentlichen Halt am Zahnriicken erhiHt diese 
Einlage erst durch den Kautschuk. Ein Loten ist bei dieser Methode iiberfliissig. 

Abb. 52. Kaisers Haken-Einlage 
mit Erganzungsschutzplatte. 

a Hakeneinlage. b Schutzplatte. 

Abb.53. 
Haken -Einlage 

von Kohler. 

a 

Abb.54. 
a Vernietete Ruckenplatte. 

b Metallschieber. 

Es sei hier endlich noch auf das Verfahren von Schleicher hingewiesen, 
bei dem der Zahn mit einer Metallschieberplatte durch die Krampons vernietet 
wird. Auf diese Methode, die Anwendung bei Kautschuk- und Metallarbeiten 
finden kann, im einzelnen einzugehen, diirfte sich eriibrigen. 

Sie stellt nur eine Modifikation der vorhergenannten Methoden dar, mit 
dem prinzipiell gleichen Endzweck, dem kiinstlichen Zahn einen moglichst 
sicheren Halt am Prothesenkorper zu geben. 

SchluJ3wort. 
Die Herstellung kiinstlicher Zahne wie die Technik ihrer Verarbeitung fiir 

unsere Zwecke sind im Laufe der Jahre zwei Arbeitsgebiete von erheblichem 
Umfange und erheblicher Intensitat geworden. 

Mit dem vorhandenen kiinstlichen Material einen in funktioneller und kos
metischer Hinsicht vollwertigen Ersatz fiir verI oren gegangene natiirliche Zahne 
zu schaffen, ist eine schone und bedeutungsvolle Aufgabe fiir den Zahnarzt, 
deren vollendete Losung ihn dauernd vor neue Fragen steUt. Die fortschrei
tende Entwicklung der prothetischen Zahnheilkunde mit ihren standig neuen, 
nach Vereinfachung und Vollkommenheit strebenden Arbeitsmethoden ist 
wiederum ein dauernder Ansporn fur die Zahnfabriken, den an sie gestellten 
Anforderungen bezuglich der Giite ihrer Fabrikate gerecht zu werden. Hier, 
wie iiberall, regelt sich die Produktion nach Nachfrage und Angebot. DaB 
erstere in reich stem MaBe vorhanden ist, erhellt aus der Tatsache, daB bereitr; 
1914 die Weltproduktion an kunstlichen Zahnen etwa 121 Millionen Stiick 
pro Jahr bctrug. 

Handbuch der Zahnheilkunde. III. 3. A. 11 



Verschiedene Zahntypen . 
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Abb.55-68. Obere und untere Frontzahne. 

Abb. 69 und 70. Kompiette Garnituren. 



Abb.71. 

Abb.72. 

Abb.71. Backzahngarnitur (Lochzahne) . Abt.72. Halbe Backzahngarnitur (Lochzahne). 

Abb. 73. Abb. 74. 

Abb.75. _ ••••• 1111 .-, 

Abb.76. 

Abb.77. 

Abb.78. 

Abb. 73- 78. Backzahngarnituren mit Krampons. 

Abb.73 u. 74. Ganze Backzahne. Abb. 75- 78. Halb8 Backzahne. 

11* 
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Gotthold Ephraim Lessing. 

Einleitung. 
Unter Artikulation versteht man in der Anatomie die Art und Weise, wie 

die Knochen miteinander unbeweglich oder beweglich verbunden sind. 
Fur den Zahnarzt kommt hiervon in Betracht das Kicfergelenk, d. h. die 

Verbindung des Unterkiefers mit dem Oberkiefer an der Schadelbasis. 
Von dieser Artikulation der Kiefer ist namlich abhangig das Ineinander

greifen der Zahne sowohl in der Ruhestellung (Okklusion) als auch wahrend 
der Kautatigkeit und man bezeichnet die gegenseitigen Beziehungen der Zahne 
hierbei als Artikulation der Zahne. 

Die Kenntnis der Kiefer- und Zahnartikulation ist unentbehrlich beim kunst
lichen Zahnersatz. 

Vom Standpunkte der Korperokonomie besteht die wichtigste Aufgabe der 
Zahne (der natiirlichen wie der kunstlichen) darin, die Nahrung durch die in 
der Mundhohle vorgenommene Zerkleinerung, der Einspeichelung zu unterziehen 
fur die hygienisch besonders wichtige Vorverdauung. 

Dank ihrer verschiedenartigen physischen BeschaHenheit muB die Nahrung, 
urn eine innige allseitige Beriihrung mit dem Speichel zu erfahren, von den 
Zahnen teils zerschnitten, teils zerdruckt und zermahlen werden. 

Die Vorbereitung der Nahrung fur die Verdauung ist vorwiegend mechani
scher Art und solI auch in diesem Kapitel die Artikulation des Kauapparates 
speziell von dem praktisch wichtigsten, dem physikalisch-mechanischen Stand
punkt betrachtet werden. 

Von den Bewegungsmoglichkeiten und der Artikulation des Kiefers ist ja 
die Artikulation der kunstlichen Zahne abhahgig und so obliegt es, die Prothese 
den gege benen Gelenkverhaltnissen anzupassen. 

Verfasser ist namlich durch die groBe Anzahl scharf definierter Aufzeich
nungen der Kieferbewegungen zu der Uberzeugung gekommen, daB das Kiefer
gelenk kein "Schlottergelenk" ist und keine beliebigen Bewegungen ausfuhren 
kann und nicht durch die Form der kunstlichen Zahne in seinen Bewegungen 
gefiihrt wird. Diesc letztere Ansicht ist nur richtig fur das jugendliche Indi
viduum, wo die Form und Stellung der Zahne durch die Vererbung gegeben 
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ist und das Kiefergelenk sich denselben anzupassen hat. Sind aber die Gelenk· 
pfannen einmal geformt und fest verknochert und die naturlichen Zahne ver· 
loren gegangen, dann sind fur den Prothetiker die Gelenkbewegungen das 
Gegebene und dann muB die Form der Kauflachen der Zahne harmonisch sich 
der Gelenkform anpassen, um dem Trager der Prothese samtliche Kaubewegungen 
storungslos zu gestatten. Vorliegender Beitrag ist daher nur unter letzterem 
Gesichtspunkt geschrieben. 

Theoretischer Teil. 

Nomenklatur. 
Sagittale bene (parallel zur Mittellinie des Gesichts) I zur Orientierung 
Frontalebene (parallel zur Stirne) des Kopfes im drei· 
Horizontale bene (parallel zur Kauebene) dimensional. Raum. 

Abb. 1. Die drei Orientierungsebenen des 
Raumes durch den Schadel gelegt. 

lingual = zungenwarts. 
bukkal = wangenwarts. 
labial = lippenwarts. 
ZentralbiB = Kinn aufwarts aus 

der Offnungsstellung. 
RechtsbiB = Kinn nach rechts. 
LinksbiB = Kinn nach links. 
V 0 r biB = Kinn vorwarts. 
Balanceseite = beim RechtsbiB 

die Zahnreihen links und um· 
gekehrt. 

Arbeitsseite = beim RechtsbiB 
die Zahnreihen rechts und um· 
gekehrt. 

Okkludieren = Zusammentreffen 
der Zahne beider Kiefer. 

Artikulation = Verschiebung der 
Zahnreihen aufeinander wah· 
rend der verschiedenen BiB. 
arten. 

Artikulator = Instrument zur 
natiirlichen Okklusion und Bewegung der Zahnreihen in die verschiedenen 
BiBarten. 

Antagonisten = aufeinandertreffende Zahne des Ober· und Unterkiefers. 
mesial = der Mittellinie zugewendet. 
distal = von der Mittellinie abgewendet. 

Unter Okklusion solI verstanden sein der nicht bewegte Kontakt zwischen 
den oberen und unteren Zahnen. Die geoffneten Zahnreihen konnen sich in 
folgende Okklusionsstellungen der Zahne schlie Ben : 

Zentrale Okklusion = ZentralbiB. 
Laterale Okklusion links oder rechts = SeitbiB. 
Propulsive Okklusion = VorbiB. 
Retropulsive Okklusion = RuckbiB. 
Intermediare Okklusion, weder ein } = ZwischenbiB. 

VorbiB noch reiner Seitbi13 
Okklusionsebene = die Beriihrungsflache der oberen und unteren Zahne. 
Mit der modernen Terminologie wurde man sich jedoch folgendermaBen 

ausdrucken: Aus der lateralen, der propulsiven, der retropulsiven Okklusion 
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und aus den intermediaren Okklusionen gleiten die Zahnreihen meistens in die 
zentrale Okklusion zuriick, so daB man dann sprechen kann von einer VorbiB
Riickkehr, SeitbiB-Riickkehr, RiickbiB-Riickkehr und ZwischenbiB-Riickkehr. 
So kommt man auch fiir diese gleitenden Kontakte der Zahnreihen aus, 
ohne den heute wegen seiner Vieldeutigkeit verponten Begriff "Artikulation" 
anwenden zu miissen. 

I. Das Kiefergelenk. 

A.Vergleichende Betrachtnng der }'ormen des Kanapparates 
der hijheren Sangetiere mit derjenigen des Menscben. 

a) Die Zahne. 
1. Die Karnivora (Raubtiere), die im Naturzustande ausschlieBlich von 

Fleischnahrung leben, haben zugespitzte Zahne, die vorziiglich geeignet sind, 
erbeutete Tiere zu zerreiBen, sowie deren Knochen zu zersplittern. 

2. Die R u min an tia (Wiederkauer), die sich fast ausschlieBlich von Pflanzen
blattern ernahren, sind mit breiten gerifften Pramolaren und Molaren besonders 
gut ausgeriistet. Die Nahrbestandteile der Pflanzen sind in Zellstoff eingekleidet; 
daher muBten diese Wiederkauer mit solchen Kauwerkzeugen ausgestattet 
werden, die ihnen ermoglichen, die Nahrung zu einem feinen Brei zu ver
arbeiten, um so den Verdauungsfliissigkeiten einen Zugang zu dem Zelleninhalt 
zu verschaffen. 

3. Die Rodentia (Nagetiere), die hauptsachlich von Friichten, Kornern 
und anderen Bestandteilen pflanzlicher Art leben, haben auBer den Molaren 
besonders gut ausgebildete Schneidezahne, die an Masse so groB sein konnen 
wie aIle Molaren zusammengenommen. 

Die scharfen Schneidezahne befahigen sie, auBer der weichen Blatternahrung 
noch die oft in harte Schalen eingeschlossenen Friichte zu genie Ben ; auch als 
technisches Hil£smittel konnen sie diese Zahne gebrauchen. 

4. Die Entwicklung des Menschen schlieBt sich nicht geradlinig an die 
eben besprochenen Tiergattungen an. Diese stellen beziiglich ihrer GebiBver
haltnisse eine bemerkenswerte Sondergestaltung dar, bei der die typischen Ver
haltnisse auf andersartige Ziele gerichtet, zweckmaBig und interessant zutage 
treten. 

Hinaufsteigend iiber die GebiBentwicklung der Beuteltiere, Insektenfresser 
und Lemuren zeigt das menschliche GebiB eine groBe Vielseitigkeit und 
hohe Vollkommenheit. 

Der Mensch, der sich sowohl von gemischter Nahrung, Pflanzenkost und 
Fleisch, als auch von Pflanzen allein nahren kann, je nach den Bediirfnissen, 
die aus dem Klima und den sonstigen Verhaltnissen seiner Umgebung erwachsen, 
weist auch in seiner GebiBformation die allseitigsten Fahigkeiten auf. 

Er besitzt samtliche Zahntypen, die wir bei den hoheren Saugetieren kennen 
gelernt haben - also Molaren und Pramolaren, Schneidezahne und 
Spitzzahne (Canini). 

b) Der Unterkiefer. 
Da aIle Lebewesen mit Wirbelsaule symmetrisch gebaut sind, haben sie 

einen linken und einen rechten Kiefer, die miteinander in der Mittellinie ver
wachsen sind. Die beiden Kieferaste schlie Ben also einen Winkel ein, der bei 
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den niederen Wirbeltieren sehr spitz ist, bei den hoheren Wirbeltieren immer 
weiter auseinandergreift, um schlieBlich beim Menschen ein gleichseitiges Drei
eck zu bilden, dessen hinterste, die beiden Gelenkkopfe verbindende Seite 
imaginar ist und die Kondylenachse genannt wird. 

Bonwillsches Kieferdreieck. Zum Zwecke der Beschreibung konnen 
wir aber sprechen von zwei hinteren Dreieckspunkten und dem vorderen Drei
eckspunkte. 

Die Ansicht Bonwills, daB von der Beriihrungsstelle der unteren zentralen 
Schneidezahne bis zur Mitte der heiden Gelenkkopfchen ein gleichschenkliges 
Dreieck gelegt werden kann, hat sich als unrichtig erwiesen, da aHzuviele 
UnregelmaBigkeiten vorkommen. 

Die Kenntnis der Bewegungen dieser drei Hauptpunkte wahrend der Kau
tatigkeit ist ebenso wichtig wie die Kenntnis der SteHung der Zahne selbst. 
AusschlieBlich auf diesen Bewegungsverhaltnissen beruht der Bau der sog. 
Artikulatoren. Wir werden uns daher in den nacbsten Kapiteln noch naher 
damit zu befassen haben. 

Die beiden hinteren Dreieckspunkte bilden die Gelenkkopfchen und der 
vordere tragt die Schneidezahne. Die Eckzahne, Pramolaren und Molaren sind 
links und rechts bogenformig nach binten zu, neben den Schneidezahnen an
geordnet; diejenigen mit breiter Kauflache naher dem Gelenkende der Kiefer
half ten, also entsprechend der ortlich verfiigbaren Hebelkraft. 

c) Das Gelenk. 
Zum Verstandnis des menschlichen Kiefergelenkes wollen wir durch eine 

kurze Betrachtung einiger typischer Kiefergelenke aus dem Tierreich hinan
steigen (siehe Abb. 2). 

Bei den Karnivoren rotiert der Gelenkkopf in der Gelenkgrube als einem 
einfachen Scharnier. Wahrend des Kauaktes bewegt sich also der Unterkiefer 
nur ab- und aufwarts; die Gelenkkopfe sind daher quergestellt. 
Beim Fischotter ist das Scharniergelenk so ausgepragt, daB der Unterkiefer gar 
nicht ausartikuliert werden kann, ohne etwas zu brechen. 

Bei den Ruminantiis (Wiederkauern), deren Unterkie£er sich beim Kauakt 
namentlich links und rechts bewegt, sind die Gelenkkopfe einfach schrag 
gestellt, sie sind konkav und artikulieren statt in Gelenkgruben mit gewolbten 
Gelenkhockern. 

Bei den Rodentiis (Nagetieren), deren Unterkiefer wahrend des Kauaktes 
hauptsachlich Vor- und Riickwartsbewegungen ausfiihrt, sind die Gelenk
kopfe in Langsstellung. 

Beim Menschen findet nun wahrend des Kauaktes eine Kombination 
dieser dreiHauptbewegungen statt, die Gelenkkopfe sind daher zwei
fach schrag gestellt und sie bilden sowohl in horizontaler als in vertikaler 
Ebene einen Winkel, d. h. die Gelenkkopfe des Menschen sind in bezug auf die 
Sagittalebene aufwarts und riickwarts gerichtet. Diese Schragstellung bedingt, 
daB die Gelenkknopfe beim SeitbiB nicht direkt vorwarts gleiten, wie man bis 
jetzt immer angenommen hat. Wir kommen sofort noch naher hierauf zu 
sprechen. 

Die Gelenkkopfe sind oval konvex und artikulieren in Gelenkgruben, deren 
hintere Halfte konkav ist, wie bei den Karnivoren die ganze Gelenkgrube 
ist, und die vordere Halfte der menschlichen Gelenkpfanne ist konvex 
(das sog. Tuberculum articulare), wie bei den Wiederkauern der ganze obere 
Gelenkteil. Zwischen vorderer und hinterer Halfte befindet sich eine 
ebene Rutschflache, wie bei den Nagern die gesamte Gelenkpfanne ist. 
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Wie die Form des menschlichen Unterkiefers, so ist somit auch seine 
Bewegung die vollkommenste von allen Lebewesen. Der Mensch kann also den 
Unterkiefer: 

Erstens 6£inen und schlieBen wie die Karnivoren. Die mechanische 
Wirkung ist wie bei Hammer und Kcil. Bei dieser Tatigkeit leisten speziell 
die Bikuspidaten Knack-, Hack- und Quetscharbeit zur groben Zerkleinerung 
der Nahrungsstiicke. 

Zweitens kann der Mensch ausfiihren Vor- und RiickwartsbiB wie die 
Nager. Die mechanische Wirkung ist also die einer Zange oder Schere. Bei 

Abb.2. Vergleichende Tabelle der Kiefergelenk- und Zahnverhiiltnisse bei Tieren und beim 
Menschen. 

dieser Tatigkeit leisten speziell die Schneidezahne Schneide- und ZerreiBarbeit 
zur Zerkleinerung der faserigen Nahrung. 

Drittens kann der Mensch ausfiihren: Links- und RechtsbiB wie die 
Wiederkauer. Die mechanische Wirkung ist also die einer Miihle. Bei dieser 
Tatigkeit leisten die breiten Mahlzahne die feinere Mahlarbeit zur Zerkleinerung 
speziell der weicheren vegetabilischen Nahrung. 

Zum Zwecke des Zahnersatzes trachtet man nun schon lange danach, die 
drei Hauptbewegungsarten und deren Kombinationen mit einem sog. 
Artikulator nachzuahnen, um die drei Zahngruppen der Prothese richtig 
stellen zu konnen, damit sie dem Prothesentrager auch diese vielseitigen mensch
lichen Kaubewegungen erlauben und ihn somit befahigen, die drei verschie
denen Wirkungsweisen der drei Zahngruppen auszuniitzen. 

Ein Scharnierartikulator, wie er leider immer noch von ungeiahr 80-90% 
aller Prothetiker verwendet wird, gibt aber die Kieferbewegung nicht richtig 
wieder, weil er eben nur die Offnungs- und SchlieBbewegung der Karnivoren 
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erlaubt; er ist daher unpraktisch und verdammt die Prothesentrager zum ein
fachen KarnivorenbiB, welcher die Nahrung pflanzlichen Ursprungs nicht richtig 
zerkleinert und einspeichelt. Unser Magen aber vertragt auf die Dauer nicht 
ohne schwere Schadigungen ungeniigend gekaute Nahrung. 

Wie die Form des menschlichen Unterkiefers als eines nahezu gleichschenk
ligen Dreiecks die vollkommenste ist, so ist auch seine Bewegungsmoglichkeit 
in der Kreisbahn die vollkommenste, die wir unter allen Lebewesen antreffen. 

B. Das Gelenk vom pbysikaliscben Standpunkte aus 
betrachtet. 

Das Gelenk wollen wir hier nur yom rein mechanischen Standpunkte aus 
besprechen, d. h. soweit es fiir den Praktiker von Interesse sein kann. Die rein 
anatomischen Verhaltnisse in bezug auf Lage, Knochenbildung, Zwischenscheibe 

Abb.3. Senkrechter Gelenkschnitt. T = Tuberc. 
art. oberes Gleitgelenk bildend. K = Kondylus, 
unteres Scharniergelenk bildend, getrennt durch 

M = Meniskus, verwachsen mit B = 
Gelenkbandern. 

(Meniskus), Bander, Kapsel usw. 
setzen wir als bekannt voraus. Das 
Gelenk bildet die Verbindung des 
Unterkiefers mit dem Oberkiefer. 
Nach Chissin (1906) wird durch 
die Verwachsung des Meniskus in 
seinem ganzen Umfange mit der 
Gelenkkapsel das Kiefergelenk ein 
doppeltes Gelenk, d. h. man unter
scheidet erstens ein oberes Gelenk 
an der Schadelbasis, das ein Gleit
gelenk ist, an dessen konvexer Flache 
entlang sich der Gelenkkopf mit
samt dem Meniskus verschieben kann. 
Zweitens unterscheidet man ein 
unteres Gelenk am Gelenkkopf des 
Unterkiefers, das ein Scharniergelenk 
ist, welches um das Zentrum des 
Kondylus in der konkaven Unter-
Wiche des Meniskus rotieren kann. 

Wie aus Abb. 3 ersichtlich ist, ruht der Gelenkkopf nicht in der Tiefe der 
Gelenkpfanne, die nur eine au Berst diinne Wandung besitzt, sondern an der 
vorderen Wand derselben, resp. an der hinteren Flache des Tuberculum articulare 
(Abb. 3, T), das ein kraftiger, dicker Knochenwulst ist. Es ist somit die 
Moglichkeit geboten, daB der Gelenkkop£ des Unterkiefers nicht nur vorwarts 
gleiten kann, sondern auch riickwarts, wie es Wall i s c h bewiesen hat und 
auch von Chissin und uns bestatigt worden ist. Am bezahnten Kiefer kann 
allerdings der Kondylus nicht weiter zuriickgehen als bis zu seiner Ruhelage, 
aber bei zahnlosen Kiefern, bei denen die BiBh6he der Prothese beliebig gewahlt 
werden kann, ruht der Kondylus bei groBer BiBhohe in der Nahe des Tuberkulum 
T und bei geringerer BiBhOhe weiter hinten. 

Auf Anraten von Wallisch haben wir das Experiment gemacht, bei 
Patienten mit ganzer Prothese die Lage des Kondylus zu bestimmen, dann die 
obere Prothese zu entfernen und den Patienten die Kiefer vollends schlie Ben 
zu lassen, worauf konstatiert werden kann, daB der Kondylus seine Schlul3lage 
weiter in die Gelenkpfanne hinauf verlegt. 

Wenn bei Zahnregulierungen die BiJ3hohe vergroBert wird, kommt der 
Unterkiefer in toto vorwarts, weil der Kondylus seine Ruhelage mehr in der 
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Nahe des Tuberkulums bekommt und dort auch beibehalt. Die Gelenkver
haltnisse gestatten also eine gleitende, sowie eine rotierende Bewegung des 
Kondylus, die aber nie voneinander getrennt vorkommen. Selbst beim direkten 
VorbiB gleitet der Gelenkkopf nicht einfach auf das Tuberkulum, sondern der 
UberbiB der Schneidezahne zwingt den Gelenkkopf noch eine Drehung urn 
seinen Mittelpunkt K auszufUhren, 
wie es Breuer, Chissin und 
Bennett nachgewiesen haben. 
Auch bei einer 0£fnung der Kiefer 
rotiert der Gelenkkopf nicht nur 
urn seinen Mittelpunkt K, sondern 
er beginnt sofort auch im oberen 
Gelenk seine gleitende Wanderung 
nach dem Tuberkulum. Dies ist 
von Chissin, Breuer und Ben
nett und uns bewiesen worden. 

Sind die natiirlichen Zahne 
verloren gegangen, so bildet 
die Form des Tuberkulums 
des Patienten das Gegebene, 
wonach der Zahnarzt dieKa u-

A .B c .D E 
Abb.4. Querschnitte durch Gelenkpfannen (nach 
Tomes und Dolamore). A und B = von 
zahnlosen Kiefern. C und D = von Kiefern mit 
teilweisem Zahnverlust. E = mit vollstandiger 
Bezahnung. T = Tuberc. art. Praktisch ver-

wert bare Gelenkbahn starker bezeichnet. 

flachen der kiinstlichen Zahne gestalten muB, damit die Prothese 
von vorneherein kautiichtig ist. 

Wie die Form des Tuberkulums am Patienten ermittelt werden kann, folgt 
in einem der nachsten Kapitel. 

Findet eine Beobachtung dieser Verhaltnisse nicht statt, so muB sich das 
Tuberkulum derart andern, daB es einigermaBen zu den kiinstlichen Zahnen 
paBt, was meistens 3-6 
Monate, oft aber noch langer 
dauert. Erst nach dieser Zeit 
ist die Prothese imstande, 
auBer ihrem kosmetischen 
Zweck auch die Kaufunk
tion auszuiiben. 

Betrachten wir beide 
Gelenkpfannen zugleich von 
der Schadelbasis her (Abb. 
5), so schen wir, daB ihre 
Hauptrichtung gegen den 
vorderen Rand des groBen 
Hinterhauptloches geht. Ein 
Gelenkkopf des Unterkiefers 
ist also gezwungen, bei seiner 
V orwartswanderung wah
rend eines Seitbisses auf 

Abb. 5. Schadelbasis. Gelcnkgrube hell bezeichnet, 
punktierte Linie die Schiefstellung zeigend. Pfeilrichtung 
zeigt die einwartsgerichtete Kondylenbahn bei Seitbil3 
auf der Balanceseite. Die Bewegung der Kondylen 
auf der Arbeitsseite ist nicht eingezeichnet, da sie zu 

verschiedemtrtig ist. 

der Balanceseite sich mchr oder weniger senkrecht zu dieser Achse der Gelenk
pfanne zu bewegen (PIeilrichtung Abb. 5). Sie bewegen sich also nicht direkt 
vorwarts, wie man bisher gemeint hat, denn dies geschieht nur beim 0ffnen 
und Schlie Ben des Mundes. Diese Einwartswanderung des Gelenkkopfes bei 
SeitbiB wird bewirkt durch den Muskel Pterigoideus externus. Wie das Tuber
kulum in sagittaler Richtung (Abb. 4) sehr verschiedene Neigungen haben kann, 
so kommen auch in dieser transversalen oder frontalen Richtung der Gelenk
pfannenachse Verschiedenheiten vor und es gibt Falle, wo der Gelenkkopf bei 
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SeitbiB tatsachlich direkt nach vorne sich bewegen muB. Die nahere praktische 
Ermittlung dieser Verhaltnisse solI den Gegenstand eines spateren Kapitels 
bilden. 

Vereinigen wir die gewonnenen Erkenntnisse zu einem Raumesbild, so 
konnen wir sagen: Dem Gelenkkopf des Unterkiefers gestatten die 
Gelenkverhli.ltnisse beim SeitbiB eine dreidimensionale Bewegung, 
d. h. er kann sich zu gleicher Zeit vorwarts, abwarts und einwarts bewegen 
(siehe Abb. 50, 3), und wahrend dieses Fortschreitens im Raume kann er sich 
noch um seinen Mittelpunkt drehen. 

Das Verhaltnis der verschiedenen Bewegungsarten des Gelenkes zu den 
Zahnreihen wird in einem anderen Kapitel besprochen. 

II. Die Bewegungen der drei Hauptpnnkte 
des Unterkiefers. 

Es wiirde hier zu weit fiihren, eine historische Entwicklung iiber verschiedene 
MeBmethoden und der dabei beniitzten Instrumente zu geben. Es solI daher 
nur beschrieben werden, zu welchem Resultat man schlieBlich gekommen ist, 
denn nur dieses Resultat hat fUr den Praktiker Bedeutung. 

Da die bisherigen MeBinstrumente von den verschiedenen Forschern fast 
immer fiir einen Spezialfall konstruiert waren, gaben sie auch keine allgemein 
giiltigen MeBresultate. 

Weil nun unser Universalregistrator in tagtaglicher Praxis bei jedem Patienten, 
der einen totalen Zahnersatz erhalt, anwendbar ist, wollen wir die nachfolgend 
zu beschreibenden Messungen mit diesem Instrument vornehmen. 

A. Die Bewegnngsbahnen des menschlichen ·Unterkiefers 
wahrend der Kantatigkeit. 

Analyse der Bewegungsbahnen. 

1. Die Bewegungen des vorderen Dreieckspunktes. 

a) Beim OUnen und Sehlie.Ben wird diese Bewegung 
auf sagittaler Ebene gemessen. 

Am Registrator wird in der Mittellinie eine horizontale Bleistiftspitze an
gebracht (siehe Abb. 6). Wir bringen auf dieser Abbildung das Extrem einer 
Offnungskurve, welches fiir den Praktiker von keinem Belang ist; fiir ihn 
kommt die zwischen den Punkten I und 2 verzeichnete Strecke in Betracht, 
wie im Abschnitt iiber die Rotationspunkte naher dargetan werden solI. 

Constant nahm an, die Offnungsbewegung des Unterkiefers stelle sich 
nahezu in einer Kreisform dar. Durch den verriickenden Gelenkkopf wird 
jedoch diese Kurve von der reinen Scharnierbahn nach vorne abgedrangt, wobei 
sie taut Tom e s - Dol a m 0 r e eine Abknickung im mittleren Drittel erhalt. 
Auch Bennet, Chissin und wir selbst haben diese Abknickung beobachtet 
(siehe Abb. 7). 

Wir sind ferner unabhangig voneinander zu dem Resultat gekommen, daB 
die Bewegungen des Schneidezahnpunktes nicht proportional der gleichzeitigen 
Bahn des Gelenkkopfes verlaufen und daB namentlich bei den spateren Bewe
gungsmomenten die Verschiedenheit der an beiden Punkten durchmessenen 
Strecke am auffalligsten ist (siehe Abb. 7). 
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Rumpel (Das Kiefergelenk) sagt tiber die Offnungsbahn: 
"Die Offnungs- und SchlieBungskurven sind nicht zusammenfallend. Die 

Schlie Bungskurve verlauft gewohnlich in einem individuell verschiedenen 

Abb.6. Gysis Registrator zur Bestimmung der Lage der Offnungsachse unterhalb der 
Gelenkachse. Ableitung der Rotationsachse aus der Offnungsbahn des Zentralpunktes 

der Schneidezahne auf sagittaler Ebene. h = Kartenhalter. 

Abstande nach vorn von der Offnungskurve, in Ausnahmefallen tritt aber auch das 
umgekehrte Verhaltnis ein oder die Offnungs- und SchlieBungskurve kreuzen sich". 

Abb.7. Die drei am Registrator (Abb.8) an
gelegten sagittalen Schreibflachen ergeben 
gleichzeitig Gelenkbahnen und Kiunbahn beim 
Offnen. Horizontale Bleistifte des Registrators 

Abb. 8 sind in Tatigkeit. 

Abb. 8. Bleidraht-Registrator an ab
nehmbarer Brlicke festgel6tet. Drei 
horizontale und drei vertikale Bleistifte 

und Orientierungsebene (Kauebene). 

Bennett hat durch seine optische Methode eine gleiche Kurvenform erhalten 
wie wir (Abb. 7). 

Die Offnungskurve ist demnach aufzufassen als Resultierende der beiden 
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im Kiefergelenk stattfinden Bewegungen - der gleitenden im oberen und der 
drehenden im unteren Gelenk. 

Die zwischen den Punkten lund 2liegende Strecke der registrierten Offnungs
kurve, die mit der SchlieBungskurve zusammenfallt, kann man zur Fest
stellung der Lage verwerten, in welcher die Rotationsachse unterhalb der 
Gelenkachse liegt. In Ausnahmefallen kann sie sich mit der Gelenkachse 

! 
~C 
~Ro 
!p K St 

(!).!..---~-c.-_/~,) p. 

7,' 1 
Ro~ 

0/ 
Abb. 9. Ausmessung der 6ffnungskurve 
von Abb. 6 und Abb. 7 zur Bestimmung 
der Lage der Offnungsachse Ro in bezug 

auf die Gelenkachse C. 

decken. Wir empfehlen nun zur Er
mittlung ihrer Lage folgendes Ver
fahren: Wir befestigen im Halter h 
(Abb. 6), der auf die obere Probierplatte 
mit Wachs befestigt wird, eine Karte 
so, daB ihr oberer Rand parallel der 
Kauebene verlauft. Auf dieser Karte 
ziehen wir bei geschlossenen Kiefern in 
gleicher Hohe mit der Bleistiftspitze 
eine dem oberen Kartenrande paraHele 
Linie. Wir lassen nun den Patienten 
eine schwache Offnungs- und SchlieB
bewegung machen, so daB wir die 
eben erwahnte Kurvendistanz 1-2 

erhalten. Aus der Richtung dieser Strecke zur Kauebene kann man leicht die 
Lage der Offnungsachse abschatzen (siehe Abb. 9). Verlauft z. B. die Offnungs
bahn fast senkrecht nach unten, nach PI> so ist naturlich die Achse bei P also 
auf dem Niveau der Kauebene K. Verlauft sie schwach ruckwarts nach Ro1, 

so ist die Achse bei Ro, also uber der Kauebene und verlauft sie stark ruck
warts nach C1 , so falIt die Offnungsachse mit der Kondylenachse C zusammen. 
(Naheres hieruber siehe bei Abb. 2S.) 

b) Beim Seitbi.6 wird die Bewegung auf horizontaler Ebene gemessen. 
Mit Hilfe des kleinen Registrators (Abb. 131 R), der an Stelle der oberen 

Schneidezahne in die BiBschablone gesteckt wird, konnen in praktischer 
Weise auf der unteren Huf
eisenschablone, nachdem sie 
beruBt oder mit schwarzem 
Wachs uberzogen worden 
ist (Abb. 130 R), die yom 
Patienten vorgenommenen 
Seitwartsbewegungen des 
Unterkiefers aufgezeichnet 
werden. 

Diese Aufzeichnung stellt 
'b-'-_______ ---"""'""'=-_______ ....L<O in der Regel einen Spitz-
'" ~ bogen dar, dessen Schenkel 
Abb, 10. Statistik des lateralen Symphysenwinkels. einen Winkel von 100-140° 

einschlieBen. Man konnte 
diese Aufzeichnung auch auf geneigter Flache vomehmen, das praktische Resultat 
bliebe sich gleich (Abb. 12). Wie oft die einzelnen WinkelgroBen vorkommen, 
zeigt folgende Statistik, die wahrend 2 Monaten an Patienten des zahnarzt
lichen Instituts Zurich aufgenommen worden ist: 

140°, 130°, 1260, 1260, 1250, 1250, 1240, 1220, 121 0, 1200, 1200, 1200, 1200, 
llSo, llSo, 1160, 1150, 1150, 1l00, 1050, 1040, 1000. 

Die groBe Mehrzahl dieser Winkel gruppiert sich also sehr nahe um das 
Mittel von 1220 (siehe Abb. 10). 
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Errichtete man nun auf jedem Schenkel des Spitzbogens ein Perpendikel 
(genauer senkrechte Ebene, Abb. 49 L), das bis zu der oben b estimmtcn quer
liegenden Gelenkachse (Abb. 490) fortgezogen wiirde, so ist leicht ersichtlich, 
daB auf diesem Perpendikel die Rotationszentren der zugehorigen Schenkel 
liegen miiBten. An welcher Stelle der Perpendikel sich diese Rotationspunkte 
befinden, soIl im nachsten Kapitel anlaBlich unserer Bestimmung der drittell 
Ebene beschrieben werden. 

Der Praktiker braucht sich jedoch urn die Lage der Rotationspunkte nicht 
zu kiimmern, denn es geniigt vollkommen, wenn er den verstellbaren Artikulator 
in seiner lateralen Schneidezahnfiihrung derart einstellt, daB er den yom Patienten 

Abb. 11. Gysi-Registrator, altes Modell 1912, 
wiihrend der Messung der einwiirts gerichteten 
Gelenkbahn auf durchsich tigen Schreibfliichen 
mit den vertikalen Bleistiften. Gleichzeitig 
Messung der Schneidezahnbahn beim SeitbiB. 

Abb. 12. Registrierung der SeitbiBbahnen der 
Kondylen und des Kinns in frontaler Richtung 
mit Hilfe der vertikalen Bleistifte des Registra-

tors von Abb. 8. 

registrierten Spitzbogenwinkel reproduziert, dann entstehen hinter dem Arti
kulator links und rechts virtuelle Rotationsachsen fiir SeitbiB, genau so wie in 
der Natur. 

Wo die natiirlichen Zahne noch vorhanden sind, entsteht diese Bewegung 
in Spitzbogenform an der palatinalen Flache der oberen Schneidezahne (Abb. 95) 
und € S variiert die Form dieses Spitzbogens je nach der Neigung der palatinalen 
Flache der oberen Schneidezahne und der gegenseitigen Entfernung der Rotations
zentren. 

Die Aufzeichnung dieses Spitzbogens scheint fiir viele, die dieses Experiment 
noch nie selbst gemacht haben, sehr irrefiihrend zu sein. Wird namlich der 
Registrierstift in der Gegend der oberen Schneidezahne befestigt und die 
Registrierflache am beweglichen Unterkiefer (siehe Abb. 173), so ist die Spitze 
des registrierten Winkels nach vorn gerichtet, und da der Scheitelpunkt dieses 
Winkels als Normallage des Unterkiefers zu gelten hat, so glauben viele, daB 
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durch diese Aufzeichnung nicht die riickwartige Ruhelage des Unterkiefers 
erhalten wird, sondern eine VorbiBlage. Dies ist jedoch gleichsam eine "optische 
Tauschung", denn wenn die Schreibspitze am Unterkie£er be£estigt wird, wie 
in Abb. 12 und die Schreibflache wird unbeweglich gehalten, so ist der Scheitel
punkt des registrierten Winkels nach hinten gerichtet und die riickwartige, 
d. h. normale Ruhelage des Unterkie£ers entspricht der SteHung der Schreib
spitze im Scheitelpunkt des Winkels (Abb. 12). 

c) Beim VorbiB werden die Bewegungen des vorderen Dreieckspunktes auf einer 
frontal gerichteten Ebene gemessen. 

Beim VorbiB gleitet der Unterkiefer nach vorne und etwas abwarts bis sich 
die Schneidekanten der oberen und unteren Schneidezahne beriihren. Raben 
die palatinalen Flachen der oberen Schneidezahne die gleiche Neigung zur 
Kauebene wie die Gelenkbahn, so konnte man also von einer sog. ParaHel
verschiebung sprechen. Meist sind aber diese beiden Neigungen ungleich und 
dann ist obiges nicht mehr der Fall. In Wirklichkeit £indet also beim VorbiB 

a b 
Abb.13. a: Bei hochgewolbtem Gaumen ist groBer SchneidezahniiberbiB moglich (aber 
nicht notwendig). b: Bei flachem Gaumen ist geringer SchneidezahniiberbiB notwendig. 

eine Verschiebung statt, welche sich mit einer kleinen O££nungsbewegung kom
biniert. Diese Offnungsbewegung betragt aber vorne nur die Tiefe des Uber
bisses der Schneidezahne und der Kondylus macht eine ahnliche Abwarts- und 
Vorwartsbewegung wie beim O££nen (siehe Abb. 44), wobei aber die Molaren in 
Beriihrung bleiben. 

An zahnlosen Patienten konnen jedoch derartige Messungen nicht vor
genom men werden, weil die fiihrenden palatinalen Flachen der oberen Schneide
zahne fehlen. Aus einer groBen Anzahl Messungen hat sich eine Neigung von 
50-80° ergeben fiir den Neigungswinkel dieser Palatinalflachen zur Kauebene. 
Das dazu beniitzte Instrument ist in Abb. 84 abgebildet. 

Die Natur kann sich an den im Kiefer verankerten Schneidezahnen Neigungen 
der Palatinalflachen bis zu 80° gestatten. Der Prothetiker wiirde aber einen 
schlimmen Fehler begehen, wenn er die Natur in diesem Punkte genau nach
ahmen wollte, weil die Prothesenzahne nicht verwachsen sind mit den Kiefern, 
sondern nur mehr oder weniger lose auf den resorbierten Alveolarrandern ruhen 
und sich daher leicht verschieben lassen. 

Bei einem steilen UberbiB der Schneidezahne entsteht aber eine stark vor
warts gerichtete Druckkomponente, welche entweder das Unterstiick nach 
riickwarts drangt oder das Oberstiick nach vorwarts. Aus diesem Grunde 
habe ich an meinen Artikulatoren der Fiihrungsflache fUr den vorderen Stiitz
stift nur eine sagittale Neigung von etwa 40° gegeben und an meinem verstell
baren Artikulator kann die Fiihrungsflache beliebig geneigt werden von 0-50°. 
In dieser Rinsicht ist der Prothetiker frei, d. h. er kann eine beliebige Neigung 
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der sagittalen Symphysenbahnen anwenden, je naeh den statisehen Bediirfnissen 
des vorliegenden Falles. 

V gl. aueh das zu Abb. 61 Gesagte. 
Je flacher also oberer und unterer Alveolarrand sind, desto 

weniger tief und weniger steil dad auch der UberbiB der Schneide
zahne sein (Abb.13b). Auf jeden Fall vermeidet man an ganzen 
Prothesen einen natiirlichen 50-80° steilen UberbiB. 

Ebenso verhalt es sich mit den Molaren. 
Nur gute hohe Alveolarrander erlauben die Verwendung von hochhockerigen 

Molaren, und selbst wenn deren Hocker sehr niedrig sind, sollten sie so be
schaffen sein, daB sie ein glattes ungestortes Gleiten erlauben oder wenigstens 
die Moglichkeit zulassen, daB der Prothesentrager nicht nur genau in der Sagittal
ebene zubeiBen kann, sondern auch im schwachen Links- oder RechtsbiB. 

Auf jeden Fall muB der UberbiB der Schneidezahne mit der GroBe der 
Molarenhocker harmonieren. Flache Alveolarrander gestatten nur geringen 
UberbiB (Abb. 13b). 

Hohe Alveolarrander gestatten gute Hockermolaren und etwas groBeren 
UberbiB (Abb. 13 a). Besser ist es jedoch auch hier einen geringen Uberbil3 
zu machen. 

2. Die Bewegnngen der hinteren Dreieckspunkte. 
a) In sagittaler Ebene beim GUnen nnd bei SeitbiB. 

Halt man eine Karte in vertikaler Richtung zwischen Gelenkkopf und 
horizontalem Kondylenbleistift so, daB der untere Kartenrand parallel der mit 
der Kauebene auf gleicher Hohe 
befindlichen Horizontalplatte des 
Registrators zu stehen kommt, so 
verzeichnet beim Offnen und 
SchlieBen des Mundes der Blei
stift die sagittale Gelenkbahn des 
Patienten (Abb. 14). 

Eine ahnliche Bahn erhalt man 
beim SeitbiB, jedoch jeweils nur 
einseitig auf der Balanceseite. 

Durch eine groBe Anzahl der
artiger Messungen an den ver
schiedensten Patienten (Abb . 16) 
ist ermittelt worden, dal3 die 
Neigung der Gelenkbahn zur Kau
ebene 5-50° betragen kann, im 
Mittel aber 30- 35° betragt. 

Abb. 14. Registrierung der Gelenkbahn in 
sagitta1er Richtung zu Demonstrationszwecken. 

(Walker ist durch seine Messungen auch zu dem Mittelwerte von 33° ge
kommen.) 

In folgender Tabelle sind die FaIle von Abb. 16 individuell geordnet und 
es ist hieraus erkennbar, daB etwa die Halite zwischen links und rechts 
Unterschiede von 0-4° aufweisen. Da aber so kleine Differenzen innerhalb der 
moglichen Messungsfehler liegen konnen, die in der Praxis keine merklichen 
Storungen veranlassen, so kann man fiiglich sagen, daB die Halfte aller von 
uns gemessenen zahnlosen Patienten rechts und links die gleichen Gelenkbahn
winkel besaBen und die andere Halfte Differenzen von 5-22° hatten, im 
Durchschnitt also etwa 10°. Ein merkwiirdiger Ausnahmefall hatte rechts 51 0 

und links 10°, somit eine Differenz von 41°. 

Handbuch der Zahnheilkunde. III. 3. A. 12 
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Abb. 15. Gysis Demonstrations-Registrator mittels Hufeisenschablone auf Wachsschablone 
~m Unterkiefer befestigt. Man sieht so deutlich, daB die auf die Kondylengegend ein

gestellten horizontalen Bleistifte die Bewegungen der Kondylen mitmachenmiissen. 

Abb.16. Statistische Darstellung der Gelenkbahnneigungen. M = das Haufigkeitsmittel 
der linken und rechten Bewegungsbahnen (ca. 33°), gemessen an zahnlosen Patienten. 

Beispiele von Gelenkbahnwinkeln. 

Rechts Links Differenz Rechts Links Differenz 

54° 540 0° 33° 38° 5° 
40° 40° 0° 430 38° 5° 
33° 33° 0° 35° 30° 5° 
51° 50° 1° 30° 25° 5° 
26° 27° 1° 26° 200 6° 
39° 37° 20 28° 200 8° 
28° 30° 2° 21° 13° 8° 
23° 21° 20 40° 320 8° 
35° 37° 2° 10° 19° 9° 
40° 420 20 34° 25° 9° 
32° 35° 3° 220 310 9° 
31° 34° 3° 30° 40° 10° 
33° 36° 3° 28° 39° Uo 
37° 40° 3° 40° 25° 15° 
5° 9° 4° 29° 45° 16° 

36° 40° 4° 46° 29° 17° 
10° 14° 4° 23° 45° 22° 
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In Abb. 17 sind einige Beispiele von bei SeitbiB registrierten Gelenkbahn
kurven dargestellt, je links und rechts der Patienten a - k. Man erkennt daraus, 

a b 
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Abb.17. Beispiele von linken und rechten Gelenkbahnkurven und deren Neigung 
Kauebene. Siehe das zu Abb. 60 Gesagte. 
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Abb. 18. Bewegungen des rechtsseitigen Registrierstiftes beim RechtsbiB in sagittaler 
Ebene. Bestandteile der resultierenden Gelenkbahnkurve beim Links- und RechtsbiB, 

je nach der Lage des Rotationszentrums Ro in ?ezug zur Schreibspitze. 

wie verschieden die Gelenkverhii1tnisse sein konnen. Es lassen sich an diesen 
Kurven zwei Hauptteile unterscheiden: ein mehr oder weniger gebogener Teil, 
der oben einen kurzen abgeknickten Anhangsel hat. Der gebogene Teil ent
spricht der Form des Tuberculum articulare, der Anhangsel dagegen ist meistens 

12* 
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eine falsch projizierte Bewegung des relativ ruhenden Kondylus und braucht 
dieser Teil vom Praktiker nicht weiter berucksichtigt zu werden. 

In Abb. 18 ist dargesteilt, wie verschieden die Registrierung der Bahn des 
relativ ruhenden Kondylus bei SeitbiB sein kann, je nachdem der Rotationspunkt 
innerhalb oder auBerhalb der Registrierspitze ist. 1m ersten Fail I verbleibt 
die Spitze rechts in Ruhesteilung. 1m Faile II macht sie die entgegengesetzte 
Bewegung der Spitze links und im Faile III eine gleichgerichtete nur pro· 
portional kleinere Bewegung. 

In Abb. 19 und 20 ist der Fail II von Abb. 18 in zwei Variationen dargesteilt. 
In beiden Failen wird der ruckwartslaufende Anhangsel 3 gebildet, in Abb. 19 
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Abb. 19. Ausftihrliche Darstellung der unter Abb. 18 II gegebenen Verhaltnisse. R. St. = 
Registrierstifte. R. F. = Registrierflache. W = Weichteile tiber dem Kiefergelenk. Ro = 
Rotationspunktlage. G = Gelenkkopf. ab = Bewegungsbahnen der Hauptpunkte des 

Unterkiefers und der Registrierstifte beim SeitbiB. 

etwas langer als in Abb. 20, trotzdem nur in Abb. 19 der Kondylus rechts eine 
rucklaufige Bewegung ausfUhrt beim SeitbiB Kinn nach rechts. Nur im Faile der 
Rotationspunktlage von Abb. 20 geht der Kondylus rechts in gleichem Sinne 
vorwarts wie der linke Kondylus. Diese Beispiele beweisen also, daB es un
moglich ist, die Bewegung des Kondylus der Arbeitsseite extraoral mit Hille 
des Gesichtsbogens zu registrieren. Dies ist aber auch nicht notig, denn es 
genugt, wenn wir links und rechts die VorbiBbahn registrieren; beim SeitbiB 
im Artikulator macht dann der Kondylus der Arbeitsseite automatisch die 
richtige Bewegung unter dem EinfluB der sagittalen Gelenkbahn und der lateralen 
Schneidezahnbahn. 

Von den in Abb. 17 dargesteilten Gelenkbahnen kann man den unterhalb des 
Anhangsels gelegenen mehr oder weniger ge bogenen Teil, wieder in zwei Teile 
teilen (siehe Abb. 18 links) . Von diesen Teilenist fur den Praktiker nur 
der Anfangsteil 1 von Wichtigkeit, denn der Teil 2 kommt nur bei extremen 
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Kieferbewegungen zustande. Man miBt daher nur die Neigung des ersten 
Teiles in bezug zur Okklusionsebene, wie es in Abb. 17 dargestellt ist. 

Abb. 20. Ausfiihrliche Darstellung der unter Abb. 18 III gegebenen Verhaltnisse. 
Bezeichnungen wie bei Abb. 19. 

b) Frontale Bewegung der Gelenkkopfe gemessen auf einer zur Gelenkbahn 
parallelen Registrierebene beim Seitbi8 (s. Abb. II und 21). 

Stellt man die Vertikalstifte auf die Rohe der Gelenkkopfe ein und halt 
dann links und rechts eine 
aus mattierten Glasscheiben 
bestehende Schreibflache 
parallel zur Gelenkbahn, so 
ergeben sich beim Rechts
und LinksbiB mehr oder 
weniger nach vorne konver
gierende Bahnlinien (siehe 
Abb.21). Aus dieser Kon
vergenz laBt sich die Fron
talkomponente der Gelenk
bahn bestimmen. 

Eine groBe Anzahl von 
Messungen hat ergeben, daB 
linke und rechte Gelenk
bahn nur sehr selten parallel 
vorwarts verlaufen und daB 
der Winkel der Einwarts

Abb. 21. Registrierung der Einwartsbewegung der Ge
lenkbahn zu Demonstrationszwecken auf durchsichtiger 

Schreibflache mit den vertikalen Schreibspitzen: 

neigung bis zu 30 0 betragen kann, meistens aber etwa 15 0 betragt (siehe 
Abb. 23). In auBerst seltenen Fallen kann dieser Winkel 60 0 betragen. 
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Ferrein hat schon im Jahre 1774 auf die Einwartsbewegung der Gelenk
kopfe hingewiesen. Meyer (1865) erwahnt eine rein frontale Bewegung des 
Kondylus als Einleitung der seitlichen Bewegung. 

Abb. 22. Gysis Demonstrations-Registrator mit hori
zontalen und vertikalen Bleistiftpaaren. Am Kiefer 
befestigt mit Hufeisenplatte H auf Wachsschablone 
in Kauebene. Platte H ist parallel zu Platten PP, 
zu welchen die sagittale Bahnneigung gemessen wird. 
Die vertikalen Graphitspitzen sind auf die Kon-

dylenachse eingestellt. 

EItner gibt (Mechanik 
des Unterkiefers) folgende 
Beobachtungen wieder: 

"Bei mehreren Aufnahmen 
der Kondylenbahn iiir die 
Prothese, die ich gemacht 
habe , konnte ich einen 
groBeren Betrag dieser queren 
Bewegung des Schreibstiftes 
konstatieren." Er hat jedoch 
diese Beobachtung an seinem 
Artikulator nicht praktisch 
verwerten konnen. 

Auch Knoche-Miinchen 
hat beobachtet, daB bei Mes
sung auf sagittaler Ebene die 
Bleistifte fedem und daher 
diese Einwartsbewegung an
deuten. 

Schon Balkwill beschreibt diese Einwartsneigung der Gelenkkopfe in seiner 
1866 publizierten Schrift. 

Bennett gelangte ebenfalls durch 
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Abb. 23. Statistische Zusammenstellung 
einiger Messungen der einwarts gerichteten 

Gelenkbahn nach Abb. 21. 

seine optische Methode zu derselben 
Beobachtung. Nach ihm wurde dann 
diese Bewegung als Bennettsche 
Bewegung getauft. 

Abb. 24. Bewegungsbahnen der drei Haupt
punkte des Unterkiefers unter Beriicksichti
gung der einwarts gerichteten Gelenkbahn 

Bb. 

Es ergibt sich aus diesem historischen tJberblick, daB die Annahme 
einer direkten Vorwartsbewegung des Gelenkkopfes bei SeitbiB 
langst veraltet ist. 

Die wirkliche Bewegung der drei Hauptpunkte des Kieferdrei
ecks ware demnach folgendermaBen aufzufassen (siehe Abb. 24). 
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Bewegt sich bei einem SeitenbiB nach rechts der Zsntralpunkt der Schneide
zahne C nach Punkt c, so geht der linke Gelenkkopf B nach Punkt b, also im 
Mittel 15° einwarts von der friiher angenommenen Bahn nach b l . Dadurch 
aber wird notgedrungen der rechte Galenkkopf A auswarts nach a gedrangt 
und bleibt also nicht einfach um sich selbst rotierend stehen, wie vielfach 
angenommen wird. Diese laterale Bewegung der Gelenkkopfe iibt auf die 
Bewegungsrichtung der Zahne keinen groBen EinfluB aus. Zum Beispiel in 
Abb.25 kann man das Kieferdreieck einmal abroIlen auf der Balancebahn des 
linken Kondylen von 0°, ein andermal auf derjenigen von 15° Bennett, und 
man wird beobachten, daB die Zentralpunkte der ersten~.l\-'Iolaren beide .l\-'Iale 

c.r. C.l. 

A. 'v1JU31. 
S 

Abb. 25. Bewegungsbahn zweier Molarpunkte 
bei RechtsbiB. 

R L 
r~~---------------------il 

Abb. 26. Die drei Hauptbewtgungsarten des 
Unterkiefers. Hauptpunkte R. L. J. gehen: 
bei Offnung nach 0, beim RechtsbiB nach r, 

beim LinksbiB nach 1. 

dieselbe Bahn gehen, sofern die Symphysenbahn S beide Male die gleiche ist. 
Die Bennettsche Lateralbewegung der Kondylen hat also keinen 
wesentlichen Ein£luB auf die Bewegung der Zahne. Sob aid man 
aber den Winkel S variiert, so erhalt man sofort auch stark verschiedene 
Bewegungsbahnen der Molaren. 

In Abb.26 sind nun die hauptsachlichsten BiBarten, die der Unterkiefer 
ausfiihrt, dargestellt. 

Bei reiner Offnung gehen die drei Hauptpunkte R. L. J. nach o. 
Beim RechtsbiB 

" " " " " 
r. 

"Links biB """ " " " " 1. 
Dazwischen liegen aIle die vie len intermediaren Bewegungen. 

c) Bewegung der hinteren Dreieckspunkte beim V orbiB. 
Beim VorbiB findet genau dieselbe, nur etwas verminderte Bewegung im 

oberen Gleitgelenk statt, wie bei der Offnungsbewegung; hierbei rotiert das 
Scharniergelenk um so viel, als die Uberwindung des Uberbisses der oberen 
Schneidezahne es erfordert. 

Wie aus Abb. 27 ersichtlich ist, kommen beim VorbiB die Gelenkkopfe 
direkt vorwarts und abwarts auf das Tuberculum articulare. Diese VorbiB
bewegung hat nun Christensen beniitzt, um auf einfache Art und Weise die 
Neigung der Gelenkbahn zu ermitteln. In der Molarengegend wurde links und 
rechts ein erweichtes Wachskiigelchen auf die BiBflache der Wachsschablonen 
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gelegt, das dann beim VorbiB keilformig gedriickt wurde, und gemaB dieser 
Keilform wurde dann die Gelenkbahn des Artikulators geneigt. 

Aus dieser Tatsache kann der Praktiker eine wichtige Lehre ziehen. Wenn 
namlich beim BiBnehmen der Patient irrtiimlicherweise vorbeiBt (was bekannter
maBen sehr viele Patienten machen), dann senkt sich mit dem Gelenkkopf auch 
die Molarengegend der Wachsschablonen; sind dieselben weich, so werden sie 
in eine falsche Okklusionsflache gedriickt; sind sie aber hart, so kippen die 
hinteren Teile der Wachsschablonen einander entgegen und tauschen so eine 
richtige Okklusion vor. In beiden Fallen aber erhalt man eine falsche Artiku
lation. Um dies zu verhiiten, ermittelt man zuerst mit dem Schneidezahn
bahnregistrator (Abb. 132) die riickwartige Ruhelage des Unterkiefers (wenn 
der Registrierstift im Scheitelpunkt des Winkels ist) und probiert dann mit 
dem Wachsmesser, ob die BeiBflachen der Wachsschablonen in der Schneide-

Abb. 27. Christensen· Methode zur Bestimmung 
der Gelenkbahnneigung durch VorbiB. Hierbei 
wird eine weiche Wachskugel in der Molaren
gegend keilformig gedriickt und dient zur Ein-

steHung der Gelenkbahn am Artikulator. 

zahngegend und in del' Molaren
gegend fest aufeinander liegen. 

Diese Christensensehe Me
thode zur Ermittlung der Neigung 
der Gelenkbahn wird von einigen 
vorgezogen gegeniiber del' von 
mir empfohlenen Methode mit 
Hilfe des Gesichtsbogens. Es 
werden neuerdings verschiedene 
Variationen diesel' Christen
schen Methode empfohlen. Snow 
(Amerika) empfahl statt del' 
Wachskugelchen, einen Sporn aus 
Metall in del' Molarengegend links 
und rechts auf dem unteren BiB
rand zu be£estigen, der sich dann 
beim VorbiB mehr oder weniger 
tief in den 0 beren BiBrand ein
driickt, je nach der Neigung der 
Gelenkbahn. Hana u (Amerika) 

legt eine ganze erweichte Wachsplatte von der ungefahren GroBe des Zahn
bogens zwischen die BiBrander und laBt den Unterkiefer in die VorbiBstellung 
bringen. Eine ebensolche Wachsplatte wird fur den SeitbiB nach links und 
ebenso fur SeitbiB nach rechts zwischen die BiBrander gelegt zur Bestimmung 
der Bennetschen Seitwartsbewegung der Gelenkkopfchen. 

Eine ahnliche Methode ist die von Luce empfohlene. An Stelle der 
Christensenschen Wachskugelchen werden in der Molarengegend links und 
rechts sowie in der Schneidezahngegend Rundkopfnagel in den unteren BiB
rand gesteckt, hierauf wird der obere BiBrand leicht erweicht und demPatienten 
befohlen, VorbiB- und SeitbiBbewegungen auszufiihren, wodurch die Nagel
kopfe die Bewegungsbahnen des Unterkiefers in den oberen BiBrand eingravieren. 
Diese Bewegungsbahnen werden dann im Artikular in plastischem Material 
reproduziert. Dieses Lucesche Prinzip wird neuerdings in Deutschland von 
Eichentopf und Fehr sowie von Maj or in verschiedenen Variationen wieder 
angewendet. Auch der neueste Artikulator von Schroder und Rumpel 
verwendet sowohl das Christensensche und das Lucesche Prinzip. Er
freulicherweise bricht sich uberall die Erkenntnis durch, daB es bei vollstandigem 
Zahnersatz notwendig ist, die individuellen Gelenkbewegungen des Patienten 
zu ermitteln um die Zahne, resp. deren Hockerneigungen in Harmonie zu bringen 
mit den Gelenkbahnneigungen (vgl. Abb.61a und b). 
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Es wird aber noch ein Kampf von vielen Jahren notig sein bis die praktisch 
am leichtesten durchfiihrbare Methode ermittelt ist. Nach meinen personlichen 
Erfahrungen ist bei vielen Patienten die Christensensche und die Lucesche 
Methode sehr schwierig durchzufiihren, wenn sie sehr ungeschickt sind und so 
die vom Zahnarzt gewiinschten Kieferbewegungen nicht richtig ausfiihren. 
Hierdurch ergibt sich fur den Zahnarzt ein groBer Zeitverlust und ein groBel' 
Verbrauch von WachsbiBplatten, abgesehen von den mehr oder weniger groBen 
Ungenauigkeiten, die entstehen konnen, wenn diese ungeschickten Patienten 
nicht weit genug oder zu wenig weit die VorbiB- und SeitbiBsteIlungen aus
fiihren. Bei der von mir empfohlenen GBsichtsbogenmethode machen sich diese 
ungeschickten Bewegungen des Patienten weniger storend bemerkbar, weil man 
bei der Registrierung genau zusehen kann und unterscheiden kann, welche 
Aufzeichnungen der Bewegungsbahnen richtig sind und welche falsch sind. 
Die ungeschickt geratenen Registrierungen konnen mit Radiergummi und 
warmem Wachsspatel rasch wieder ausge16seht, und durch bessere ersetzt werden. 

Leider gestattet es mir der vom Herausgeber und Verleger zur Verfugung 
gestellte Raum nicht, naher auf diese Registriermethoden einzugehen. 

3. Die gemeinsamen Rotationszentren der vorderen und 
hinteren Dreieckspunkte. 

Bis jetzt hat man geglaubt, daB, so bald es gelange, die richtige Lage del' 
Rotationspunkte oder auch der Drehungsachse zu finden, um die sich der Unter
kiefer wahrend der Kaubewegungen dreht, es ein leichtes Spiel ware, einen 
anatomiseh genauen Artikulator zu bauen. Fast jeder Forscher fand einen 
anderswo gelegenen Rotationspunkt, bald uber, bald unter, bald hinter, bald 
in den Kiefergelenken selbst, und wenn man sich schlieBlich auf eine ungefahre 
Lage einigen konnte, wurde weiter diskutiert, ob die richtige Lage sich 10 mm 
oder nur 2 mm vom Gelenk entfernt befinde. 

Unsere neuesten Untersuchungen haben nun ergeben, daB sozusagen aIle 
Angaben uber die Lage des Rotationspunktes in gewissem Sinne richtig waren, 
denn er kann sowohl uber, als unter, als hinter den Gelenken liegen und dies 
noch in sehr stark wechselnden Entfernungen. 

Daraus ergibt sich das praktische Resultat, daB man auf die Rotations
punkte keine Rucksieht zu nehmen braueht beim Bau eines Artikulators; e s 
genugt, daB man die Fuhrungsflaehen der heiden Gelenkenden 
des Unterkiefers und der Kinngegend anatomisch richtig gestaltet, 
dann kommen aIle die verschiedenen Rotationspunkte ganz von 
selbst zustande wahrend der Bewegung des Artikulators auf dies en 
drei Fuhrungsflachen. Es entstehen so geometrische Rotationspunkte 
(nieht anatomiseh reeHe) auBerhalb der Fuhrungsflaehen, gerade wie in der 
Natur. 

Die Lehre von den Rotationspunkten und Rotationsaehsen hat also heute 
nur noeh den Zweek, die Art und Weise der versehiedenen elementaren Kiefer
bewegungen besehreiben zu konnen und sieh von denselben eine riehtige Raumes
vorstellung maehen zu konnen. 

Wir haben also eingangs erfahren, daB die Kaubewegungen des Mensehen 
sowohl denjenigen der Karnivora, der Ruminantia und der Rodentia gleieh sind, 
resp. daB der Gelenkkopf des menschlichen Unterkiefers sich sowohl vertikal 
(auf- und abwarts) bewegen kann, als lateral (hin und her), ferner vorwarts 
und ruckwarts und sehlieBlieh noeh diagonal, also in der Resultante aus den 
drei Grundbewcgungen (Abb.50, 3). Ebenso kann sich die Kinngegend auf 
und ab, hin und her und vor- und ruekwarts bewegen. Die Bewegung der 
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hinteren Dreieckspunkte kombiniert sich mit derjenigen des vorderen Drei
eckspunktes. 

FUr jede dieser drei kombinierten Grundbewegungen kann man nun ein 
gemeinsames Rotationszentrum finden, oder richtiger eine Rotationsachse. 

Naturlich handelt es sich bei diesen Rotationspunkten und Achsen nie 
um im Raume feststehende Achsen, sondern immer nur um ihren Ort wechselnde 
Momentanachsen. 

Fur die sehr kurzen Strecken der Gelenkbahn, der Kinnbahn und der 
Offnungsbahnen der Zahne, welche fUr den Prothetiker von praktischem Inter
esse sind, lasse ich aber in der folgenden Beschreibung das Beiwort "Momentan" 
absichtlich aus, erstens der Einfachheit halber und zweitens weil der daraus 
entstehende Fehler praktisch nicht von Belang ist! 

Alle Bewegungen finden also in Wirklichkeit um Momentanachsen statt, 
und da wo diese Momentanachsen die jeweils abgebildete Frontal-, Sagittal
oder Horizontalebene schneiden, haben wir die Rotationspunkte. Der Begriff 
"Rotationspunkt" ist also in Wirklichkeit falsch; ich verwende ibn nur, um das 
Verstandnis der ebenen, nicht dreidimensionalen Abbildungen zu erleichtern. 

So schwer eine derartige nur zweidimensionale Abbildung und Beschreibung 
zu verstehen ist, so leicht verstandlich ist die Darstellung der Kieferbewegungen 
mit meinem dreidimensionalen Kinematoskop. Leider laBt sich eine der
artige Darstellung nicht leicht abbilden. 

a) Rotationsachse fiir die vertikale Bewegung. 

Bestimmt man wahrend einer reinen Offnungsbewegung die Bahnformen 
und Bewegungsrichtungen der Gelenkkopfe und des Kinns in vier Teilen (wie 

I 
If 

es eingangs in Abb. 6 und 7 bereits 
ausfuhrlich dargestellt), und errichtet 
auf jedem Teil eine senkrechte Linie, 
dann bilden die Schnittpunkte dieser 
Linien die gemeinsamen Rotations
punkte (Abb.28). 

Diese Erkenntnis findet man 
zuerst bei Chis sin (1906), welcher 

---...- - _ - - II das Rotationszentrum auf gleicher 
..... -+- -r -+- -+- ..... ..j. :;:--.......::-=-~ .::: H h .. d 

- -. 'TTT 0 e ansetzt Wle Wlr, ann haben 
---..., .LU 

, Tomes und Dolamore ebenfalls 
JJ7 

Abb. 28. Bestimmung der Rotationspunkte 
nach der gegebenen Gelenkbahn (0) und der 
gegebenen Kinnbahn (K). Die Schnittpunkte 
auf die Perpendikel (I, II, III, IV, 1, 2, 3, 4) 
stellen die gemeinsamen Rotationspunkte 11' 

112, 1113, IV4 dar fur jede Bahnstrecke. 

gefunden, daB das Rotationszentrum 
bei einer Offnung 25 mm unterhalb 
und hinterhalb der Gelenkkopfbahn 
liege. Kerr und Constant haben, 
unabhangig voneinander, geglaubt 
konstatieren zu konnen, daB dieses 
Zentrum 37 mm unter dem Gelenk

kopfe sich befinde; Walker hat es (1897) etwa 15 mm unterhalb und hinter
halb der Gelenkkopfbahn angesetzt; Breuer hat durch seine Untersuchungen 
eine Distanz von etwa 10 mm herausgefunden. 

Bei unseren anatomischen Erorterungen haben wir angegeben (Abb.3), 
daB das Zentrum des Gleitgelenkes uber dem Tuberculum articulare, das nach 
unten eine konvexe Flache bildet, liege. Diese Fliiche zwingt den Gelenkkopf 
ebenfalls eine nach unten konvexe Bahn zu beschreiben. 

Wie paradox es auch klingen mag, ist es dennoch richtig, daB das gemein
same Rotationszentrum dieser konvexen Bahn fUr die erste Bahnstrecke, bei 
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Offnungsbewegung, unterhalb des Tuberkulum angenommen werden kann. 
Dnd zwar mussen wir uns hierbei von folgenden Erwagungen leiten lassen. 

Die genannte Strecke (Abb. 28) ist so kurz (etwa 21/2 mm), daB sie praktisch 
als gerade Linie aufgefaBt werden kann. Beschreibt man namlich einen Kreis 
(Abb. 29) im Radius von 17 mm, ziehen wir mit gleichem Radius einen diesen 
ersten beruhrenden zweiten Kreis, so steUt sich diese Beruhrung praktisch 
als gerade Linie dar, die wir als gemeinsame Seite der in beide Kreise ein
geschriebenen 20-Ecke betrachten konnen. Es ist nun klar, daB das Zentrum dieses 
kleinen, fast geradlinigen Kreisbogens, ebenso gut das 
von dem Kreise A, wie dasjenige von B sein kann. 

Ebenso diirfte man als Rotationszentrum des 
ersten Teiles der vom Kinnpunkte beschriebenen 
Kurve einen Punkt annehmen, der sich auf der 
einen oder anderen Seite des zu der Linie gezogenen ® A 
Perpendikels befinden konnte. Nun ist aber nach-
weisbar, daB das gemeinsame Rotationszentrum 
der Kinn- und Gelenkbahn fUr den allerersten Teil 
der Bewegung sich irgendwo zwischen Kinn- und 
Gelenkpunkt befinden muB, es ware daher ohne Sinn 
dieses gemeinsame Zentrum in zwei divergierenden 
Richtungen zu suchen. 

B ® 

Abb.29. 

Beziiglich der Verhaltnisse beim SeitbiB, wo das Rotationszentrum auf 
einer Seite automatisch ausgeschaltet wird, verweisen wir auf den SchluB 
dieses Kapitels. 

Soviel also ist sicher festgestellt, daB das Offnungszentrum nicht im 
Kondylus selbst liegen kann, wie Eltner behaupten will. Nur das Scharnier
zentrum, um das der Kondylus rotiert, wahrend seiner Bewegung urn das 
Offnungszentrum, liegt im Kondylus 
selbst. 

Diese verschiedenen Resultate 
sind leicht erklarlich, wenn man be
rucksichtigt, daB die Rotationsachse 
von Fall zu Fall hoher oder tiefer 
unterhalb der Gelenkkopfe liegen 
kann, dank der individuellen Varia
bilitat des Kauapparates und seiner 
Tatigkeit. Als MittelmaB haben wir 
eine Distanz von 18 mm gefunden. Abb. 30. Wechselnde Lage des Offnungs

zentrums P je nach der Neigung der 
Gelenkbahn. 

Aus Abb. 28 ergab sich, daB fUr 
die Offnungsbewegung die Rotations
achse eine Wanderung ausfuhrt und 
iiberall auf der Linie 1. 1 bis IV. 4 sein kann. Die Offnungsachse ist also 
nicht feststehend, sondern ist eine Momentanachse. Diese wandernde Rotations
achse kann aber mechanisch an einem Artikulator nicht reproduziert werden 
(wenigstens nicht auf einfache praktische Weise). Es ist aber auch keine 
N otwendigkeit dazu vorhanden. 

Nur fur die ErhOhung oder Erniedrigung des Bisses (ArtikulationshOhe) 
ist das Rotationszentrum 1. 1 der ersten Strecke der Gelenk- und Kinnbahn 
praktisch verwendbar und ist dies das einzige Rotationszentrum, das am Simplex 
Artikulator mechanisch zur Ausfiihrung gelangt. Wahrend dem groBen Kriege 
haben diejenigen, welche Kieferbruche zu schienen hatten, schnell heraus
gefunden, daB die Gleitschienen, welche in meinem Simplex-Artikulator ge
macht wurden, im Munde besser funktionierten als diejenigen, welche in 
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anderen Artikulatoren gemacht wurden, welche ihre Offnungsachse in der 
Kondylengegend hatten. 

Abb. 31. Schadel mit kiinstlichem Offnungszentrum unterhalb des Kondylus. 

Abb. 32. Wie bei Abb. 31, aber bei geiiffnetem Kiefer. Man beachte wie der Gelenkkopf 
dadurch auf das Tuberc. art. gedrangt wird. 

Wie aus Abb. 30 ersichtlich ist, liegt dieses Zentrum II mehr oder weniger 
weit hinterhalb und unterhalb des Gelenkkopfes, je nachdem der Winkel der 
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Gelenkbahn in bezug auf die Kauebene 20, 30,40 oder 50 0 betragt. Da eine groBe 
Anzahl von Messungen ergeben hat, daB der Winkel von etwa 330 am haufigsten 
vorkommt und daher als der normale bezeichnet werden kann, so ist am Simplex 
Artikulator die Rotationsachse in dieser Lage von 33 0 fixiert worden. 

Dieses Zentrum muBte am Artikulator mechanisch gegeben werden, weil 
es unabhangig istvon der Fuhrungsflache der Schneidezahne und in der Natur 
nur durch den verschieden gerichteten Muskelzug entsteht, welcher mechanisch 
nicht gut wiedergegeben werden kann. .. 

DaB die Lage dieses Rotationszentrums fur kleine Offnungsbewegungen 
zutreffend ist, kann man leicht dadurch beweisen, daB man an einem Schadel 
an dieser Stelle einen Widerstand anbringt und am Unterkiefer ein Draht· 
stuck, das bis in diese Gegend reicht (Abb.31). 

Offnet man jetzt den Kiefer, so bleiben die Gelenkkopfe nicht einfach 
rotierend stehen, wie bei allen mazerierten Schadeln ohne diese Einrichtung, 

Abb. 33. 1st die Rotationsachse in der Gelenk
achse bei A, so gehen die Zahne die falsche 
Bahn A. 1st die Rotationsachse unterhalb der 
Ge1enkachse bei B, so gehen die Zahne die 
richtige Bahn B, wie sie von unseren Registra-

toren in Abb. 6 und 7 verzeichnet wird. 

Abb. 34. a zeigt eine falsch gewordene Artikuh1-
tion nach BiBerhiihung. b ditto nach BiBernied
rigung, wenn der Artikulator kein richtiges Ro
tationszentrum hatte, d. h. wenn der Artikulator
Kondylus selbst als Offnungszentrum diente. 

sondern sie kommen, ganz naturgetreu vor- und abwarts auf das Tuberculum 
articulare (Abb. 32). Fur den Praktiker ist es von groBer Wichtigkeit zu wissen, 
daB man in einem Artikulator, z. B. in meinem Trubyte-Artikulator der sich 
um die Kondylenachse offnet und schlieBt, (also nicht um die richtige hier 
dargestellte Offnungsachse), keine BiBerhohungen oder Erniedrigungen vor
nehmen darf. Stellt sich wahrend der Arbeit heraus, daB dies notig ist, so 
muB es im Munde des Patienten gemacht werden, und ein Gipsmodell muG 
dann nach dem neuen BiB neu im Artikulator festgegipst werden. Dies wird 
durch folgendes erklarlich. 

In Abb. 33 folgen die Zahne der Bahn B, wenn das Rotationszentrum 
richtig als in B liegend genommen ist. Liegt dagegen das Offnungszentrum 
in der Gelenkachse A, wie dies bei den meisten Artikulatoren der Fall ist, so 
verfolgen die Zahnc die Richtung A. Bei einer BiBerniedrigung wurden also 
die unteren Schneidezahne nach a gelangen, also zu weit vorwarts, was an 
der fertigen Prothese ein langwieriges Zurechtschleifen benotigen wiirde, um 
diesen Fehler zu korrigieren. Auch die Molaren kamen zu weit vorwarts in 
die in Abb.34 durch b dargestellte unrichtige Okklusionsstellung. Fur den 
Fall aber, daB eine BiBerhohung stattgefunden hatte, kamen sie zu weit nach 
riickwarts, wie in a dargestellt ist. Beides ware nur durch das jedem Praktiker 
als miihsam bekannte Einschleifen zu verbessern. 
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In Abb.33 ist noch dargestellt, welche Bahnen die Zahne beschreiben, 
wenn die Rotationsachse bei C, also auf der Hohe der Kauebene wie beim Kerr· 
Artikulator liegt. 

In Abb. 35 ist dargestellt, welche Bahnen die einzelnen Kieferstellen be· 
schreiben, wenn man den Unterkiefer abrollt auf den durch Messung nach 
Abb. 7 erhaltenen Gelenk- und Kinnbahnen (C. u. K.). Es .ist interessant zu 
vergleichen, wie verschiedenartig all diese Bahnen gestaltet sind. Die geringste 
Bewegung herrscht hiernach auBerhalb des Kiefers in der Gegend bei R, a.lso 
bei unserem vorhin beschriebenen Rotationszentrum. Es ist dieses also nicht 
nur fUr die erste Bahnstrecke 1-2 das wirkliche Zentrum, sondern mehr oder 
weniger auch fUr die iibrigen Strecken 2-5. 

R 

5 

Abb. 35. Zeigt die Bewegungsbahnen der 
verschiedenen Kieferstellen, wenn der Kiefer 
auf den gegebenen Gelenk- und Kinnbahnen 
sich bewegt. Bei R ist die relativ ruhigst,e 
Stelle, also auBerhalb des Kiefers. Ein 
wirklich feststehendes Rotationszentrum 
beim Offnen existiert also nicht (siehe 

auch Abb. 28). 

Abb. 36. Zeigt, welche Bahn ein zahnloser 
Unterkiefer macht aus der richtigen Rota
tionsachse B der Abb. 33. Wird daher die 
BiBhohe zu niedrig genommen, so kommen 
die unteren Schneidezahne zu weit nach 

vorn. 

In Abb. 36 ist ersichtlich, wie ein zahnloser Unterkiefer immer mehr nach 
vorn kommt, wenn die BiBhohe zu niedrig genommen wird, und infolgedessen 
die oberen Vorderzahne viel zu weit vor den Alveolarrand gestellt werden miissen. 

Die im folgenden noch zu besprechenden virtuellen oder geometrischen 
Rotationspunkte beim SeitbiB und VorbiB haben fiir den Praktiker keine Be· 
deutung. Sie brauchen am Artikulator nicht angebracht zu werden und ent
stehen automatisch, wie das Zentrum R in Abb. 35 dadurch, daB der Unterteil 
des Artikulators auf den beiden Gelenkflachen und der von uns eingefiihrten 
noch zu besprechenden SchneidezahnfUhrung abrollt. 

b) Rotationsachse flir die laterale Bewegung (hinund her). 
Zur Bestimmung der verschiedenartigen raumlichen Lagen der virtuellen 

Rotationsachse fUr den SeitbiB, bediirfen wir erstens mehrerer Registrierungen 
von SeitbiBbewegungen nach links und rechts, projiziert auf die Horizontal
ebene (nach Art der Abb. 11 und 12 oder auch der Abb. 133), und zweitens 
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der Registrierung der zugehorigen SeitbiBbewegungen nach links und rechts, 
projiziert auf eine sagittal gerichtete Vertikalebene, nach Art der Abb. 14. 
Die erstere Art der Projektion 
hat uns gelehrt, daB z. B. bei 
einem SeitbiB Kinn nach links 
der rechte Gelenkkopf sich bei 
verschiedenen Patienten mehr 
oder weniger stark lateral oder 
einwarts bewegt (Bennett) und 
daB der Schneidezahnpunkt sich 
ebenfalls mehr oder weniger seit
warts bewegt. In der Abb. 37 sind 
die Resultate von Bewegungs
bahnen von drei verschiedenen 
Patienten aufgezeichnet, also ein
wartsgerichtete Bewegungen des 
rechten Gelenkkopfes von 100, 20 0 

und 300 Bennett und Schneide
zahnbewegungen von 110 0, 120 0 

und 130° Offnungswinkel. 

1JO· 
. 120· Slat 

?10· 

Errichtet man auf den ver
schiedenen lateralen Gelenkbahn
neigungen und auf den verschie
denen lateralen Schneidezahn
bahnen senkrechte Linien, so 
bilden deren Schnittpunkte die 
zugehorigen gemeinsamen Rota
tionszentren in der Okklusions
ebene. Diese liegen demgemaB 
hinterhalb und unterhalb der 
Gelenkkopfe und zwar je nach 
dem Grade der lateralen Bewegung 

Abb.37. Auffinden des gemeinsamen Rotations
zentrums der Dreieckpunkte des Unterkiefers bei 
lateraler Bewegung (auf vorliegender Figur beim 
LinksbiB). Bei lateraler Bewegung des rechten 
Gelenkkopfes von 10-30° (Bennett) und late
raler Schneidezahnbahn S. lat. von llOo, 120°, 
1300 liegen die entsprechenden unteren Rotations-

des Kiefers, bei den Punkten U. R. P. 
(Abb. 37). Diese unteren Rotations
punkte U. R. P. stellen nun gleichsam 
die FuBpunkte dar, aus denen die 
scheinbaren SeitbiBachsen aufsteigen. 
Den Grad der Neigung der SeitbiB
achse erhalten wir durch die vorhin 
erwahnte zweite Art der Registrierung 
der Gelenkbahn, also auf einer sagittal 
gerichteten Ebene (Abb. 14). Die 
SeitbiBachsen verlaufen namlich senk
recht zu der nach hinten verlangerten 
sagittalen Gelenkbahn der anderen 
Kieferseite. Hat der Patient aber 
links und rechts die gleiche Gelenk
bahnneigung z. B. 35°. wie es in 
Abb. 38 dargestellt ist, und 20° Ben

punkte bei U. R. P. 

Abb. 38. Die SeitbiBachse wurzelt im unteren 
Rotationspunkt U. R. P. und steht senkrecht 

auf der Gelenkbahn C. sag. 

nett, so hat die SeitbiBachse die in Abb. 38 sichtbare sagittale Neigung. 
Hat die laterale Schneidezahnbahn eine sagittale Neigung, die gleich ist 

der sagittalen Gelenkbahnneigung, so sind die linke und rechte SeitbiBachse 
zueinander parallel. 
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1st der SchneidezahniiberbiB weniger steil als die Gelenkbahn, so konver
gieren die beiden SeitbiBachsen nach oben (Abb. 39 u. 40). 1st der Schneide
zahniiberbiB steiler als die Gelenkbahn, wie z. B. in Abb. 92, so divergieren 

die beiden SeitbiBachsen nach 

Abb.39. 

Abb.40. 

oben. 
Die Achse fUr den LinksbiB 

liegt hinter dem linken Gelenk
kopf und fUr den RechtsbiB 
haben wir eine scheinbare 
Achse hinter dem rechten Ge
lenkkopf. 

J e nachdem die scheinbaren 
, SeitbiBachsen divergieren oder 

. .t1:~. P. konvergieren und je nachdem 
sie mehr oder weniger stark 
geneigt sind, miissen hoch
hOckerige oder flachhockerige 
Molaren verwendet werden um 
den SeitbiB derselben gut aus
zubalancieren. Dies kann in 
folgender Weise bewiesen 
werden. 

Wir verlangern die Rota
tionsachsen so weit nach oben, 
bis sie die senkrecht iiber der 
Zahnreihe stehende Frontal
ebene F. E. Abb. 45 treffen. 
Diese Schnittpunkte sind die 
oberenRotationspunkte O.R.P. 

In den Abb. 39-40 sehen 
, wir die Frontalebene von vorne, 
0.~ und in den Punkten B durch-, 

schneiden die linke und die 
rechte konvergierende Rota
tionsachse diese Frontalebene. 
Setzen wir jetzt in diesen 

Abb.39 und 40 zeigen eine Frontalprojektion. Die 
SeitbiBachsen die den unteren Rotationspunkten 
U . R. P. entspringen, durchstoBen die Frontalebene 
in den Punkten B, welche die oberen Rotationspunkte 
O. R. P. der Abb. 45 sind. Die Kreise aus den 
Punkten B bestimmen die Neigungen der Facetten 
der Molarenhiicker. Je nach der Lage der Punkte B 

sind die Facetten steiler oder flacher. 

oberen Rotationspunkten die 
Zirkelspitze ein, so konnen wir 
die Kreisbahnen bestimmen, 
welche von den einzelnen 
Hockern der Molaren wahrend 
eines Seitbisses nach links 
oder nach rechts beschrieben 
werden. Liegen diese oberen 
Rotationspunkte B niedrig 

(also bei stark geneigter Rotationsachse), so erhalten wir hochhockerige Molaren 
(Abb.39). Liegen diese oberen Rotationspunkte hoch iiber den Molaren (also 
bei steiler Rotationsachse) so erhalten wir flachhockerige Molaren. Oder anders 
ausgedriickt: Eine steile Gelenkbahn von z. B. 45 0 Abwartsneigung (wenig 
steile Rotationsachse) bedingt hochhockerige Molaren (Abb. 39) und eine flache 
Gelenkbahn von z. B. 20 0 Abwartsneigung (steile Rotationsachse) bedingt 
flachhockerige Molaren. 
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Aus diesen Konstruktionsbildern ergibt sich ferner noch die natiirlich 
geneigte Lage der KaufIachen der Molaren. 

Abb. 41. Aus den gewonnenen Zentren konstruiert man die Kauflachengestaltung der 
Molaren, so daJ3 beim SeitbiJ3 links und rechts der Kontakt erhalten bleibt. Die natiirliche 

Neigung der Kauflachen laJ3t sich ebenfalls aus dieser Konstruktion gewinnen. 

Abb.42. Werden die Molarenkauflachen horizontal gestellt, so geht beim SeitbiJ3 der KOIl
takt auf eiller Seite verloren. 

Ferner erkennt man aus der Abb.41, wie durch diese Lage des oberen 
Rotationspunktes und die dadurch bedingte Neigung der Kauflachen der 

Handbuch der Zahnheilkunde. III. 3. A. 13 
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Kontakt der Molarenhocker wahrend der seitlichen Kaubewegungen erhalten 
bleibt und so das Kippen der Prothese vermieden wird. 

Denn wiirde man die Kauflachen der Molaren horizontal lagern wie in 
Abb.42, so ist es unmoglich, daB die MolarenhOcker auf beiden Kieferhalften 
im Kontakte bleiben. 

Der verfiigbare Raum gestattet leider nicht naher auf diese Dinge ein
zugehen, aber aus dem wenigen hier Angedeuteten ist ersichtlich, wie wichtig 
es ist, daB man fur jeden vollstandigen Zahnersatz die individuellen Kiefer
bewegungen des Patienten ermittelt und dieselben auf einen verstellbaren 
Artikulator ubertragt, damit die Hockerverhaltnisse der kunstlichen Zahne 
den Gelenkverhaltnissen angepaBt werden konnen, um so em gutes Funktionieren 
der Prothese zu sichern. 

c) Rotationszentrum flir den VorbiB (Rodentiabewegung, vor- und riickwlirts). 
Die sog. AbbeiBbewegungen mit den Schneidezahnen werden beim Menschen 

durch die Lage der Gelenkgrube und die Neigung der palatinalen Flache der 

Abb. 43. Aus den Gelenkbahnen von 
200, 300, 40° und Schneidezahnbewe
gung von 40°, .60°, 80° beim VorbiB 
kommendie bei R gelegenenRotations
punkte zustande (R = Rotationspunkt 

fUr VorbiBbewegung). 

, 
I 

Abb.44. Aus dem Rotationszentrum (R) kann 
die Bewegungsbahn samtlicher Zahnhocker zur 
Wahrung des Kontaktes beim VorbiB bestimmt 

werden. 

oberen Schneidezahne ge£uhrt, welch letztere 40-80° betragen kann, von der 
Kauebene aus gemessen. 

Nimmt man die drei Hauptneigungen der Gelenkbahn C (Abb.43) von 20, 
30 und 40° und ebenso die drei Hauptneigungen der Schneidezahnbahn I von 
40, 60 und 80°, so kann man daraus drei verschiedene Lagen (R Abb. 43) des 
zugehorigen in der Medianebene gelegenen Rotationszentrums konstruieren, 
so£ern man als normal annimmt, daB die Schneidezahnbahn immer ungefahr 
doppelt so steil ist wie die Gelenkbahn (Abb.43)., 

Macht man andere als diese normal vorkommenden Kombinationen, so 
erhalt man noch viele andere Lagen fur den Rotationspunkt der VorbiB
bewegung. Wenn z. B. die Schneidezahnfuhrung weniger geneigt ist als die 
Gelenkfiihrung, so liegt der Rotationspunkt fur den Vol' biB in entgegengesetzter 
Richtung, also vorne uber der Stirne. 
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Es ware also auch nicht gut moglich, an einem Artikulator eine Vor
richtung anzubringen, um diese so weit auseinander gelegenen Rotations
zentren mechanisch wiedergeben zu konnen. Man erreicht den Zweck voll
kommen einfach dadurch, daB man den Gelenkgruben die richtige Neigung 
gibt und in der Kinngegend eine geneigte Flache anbringt, auf der ein 
Fuhrungsstift den Artikulatoroberteil sowohl bei den VorbiBbewegungen, 
als auch bei den SeitbiBbewegungen in der naturlichen oder auch einer 
schwacheren Bahnneigung fuhrt, wie wir es zuerst an unseren Artikulatoren 
angebracht haben durch die geneigte Flache in der Kinngegend. 

Aus Abb. 44 ist ersichtlich, wie bei einer VorbiBbewegung, bei der die 
Kondylenbahn C 30° Neigung zur Kauebene hat und die Schneidezahnbahn 
60° Neigung, aus dem VorbiBzentrum R sich die Bewegungsbahnen der 
ubrigen Zahne gestalten und wie die Molaren in die Hocker- auf Hocker
steHung gelangen, um den Kontakt und somit die Stabilitat der Prothese zu 
sichern. Dieses letztere gilt naturlich nur fur die gleitenden Vor- und RuckbiB
bewegungen wahrend des Zerschneidens faseriger Nahrung. Befindet sich aber 
irgendwo zwischen den Zahnreihen ein dickes hartes Stuck Nahrung z. B. eine 
harte Brotkrume, oder ein Stuck Zucker usw., so geht naturlich der Kontakt 
zwischen samtlichen ubrigen Zahnen verloren. Um nun die Stabilitat der 
Prothesen fur derartige Leistungen zu sichern, durfen sowohl die Schneide
zahne als auch die Molaren nicht zu weit uber den Alveolarrand hervorstehen. 

1m ubrigen hat sich der praktische Zahnarzt bei der Anfertigung einer 
ganzen Prothese nicht um diese Lehre der Rotationspunkte oder Rotations
achsen zu kummern, wenn er einen richtig konstruierten versteHbaren Arti
kulator verwendet und die am Patienten nach irgendeiner Methode ermittelten 
Kieferbewegungen auf den Artikulator ubertragen hat. Denn durch die Be
wegungen der drei Hauptpunkte des Artikulators auf den drei Gleitflachen 
desselben entstehen diese virtuellen Rotationszentren und Achsen automatisch 
im Raume hinter dem Artikulator, gerade so wie sie im Raume hinter dem 
funktionierenden naturlichen Kauapparat entstehen. 

d) SchluBfolgerungen aus der Kenntnis der Rotationsachsen. 
Fur einen totalen Zahnersatz ist es aus statischen Grunden nicht vorteil

haft, einen steilen SchneidezahnuberbiB von 50-80° anzuwenden, wie weiter 
hinten im Abschnitt uber die BiBtie£e noch naher erortert wird. In diesem 
Punkte hat der Prothetiker vollkommen freie Hand (siehe den Abschnitt liber 
die Schneidezahnfuhrung am verstellbaren Artikulator, hinter Abb. 178). 
In Abb.45 ist z. B. eine Schneidezahnfuhrung von nur 35° angenommen, 
die also gleich ist der Gelenkbahnneigung dieser Abbildung. 

Gleitet nun der Unterkie£er, resp. der Artikulator auf 35° geneigter Gelenk
bahn und 35° geneigter Schneidezahnbahn in die VorbiBstellung, so mussen 
samtliche dabei beteiligten Hockerflachen der Zahne, die sog. Propulsions
facetten P. P. P. in Abb. 45 diese Neigung von 35° zur Kauebene K. E. haben. 
Man ersieht hieraus, daB es sehr wichtig ist die Gelenkbahnneigung zu kennen, 
um diese transversalen Hockerneigungen, die Propulsionsfacetten durch das 
automatische Einschleifen (Abb. 163) richtig gestalten zu konnen. 

Wie aus Abb. 45 noch zu ersehen ist, kann aus dem oberen Rotations
punkte O. R. P. noch die longitudinale Zahnkurve K. K., die sog. Kompen
sationskurve bestimmt werden. Diese Kurve ist also auch abhangig von der 
Gelenkbahnneigung G. B., denn bei stark geneigter Gelenkbahn ist die senk
recht dazu stehende Rotationsachse fur SeitbiB wenig steil, wodurch sich der 
obere Rotationspunkt mehr der Zahnreihe nahert. Der Radius F. E. der 

13* 
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Kompensationskurve wird also kiirzer und naturgemaB die Kompensations
kurve starker gebogen. Das Entgegengesetzte findet statt bei wenig geneigter 
Gelenkbahn. Ungefahr halbwegs zwischen oberem Rotationspunkt O. R. P. 
und der Gelenkbahn haben wir einen anderen Rotationspunkt R, aus welchem 
wir mit dem Zirkel die Neigung der sog. Retropulsionsfacetten R. P. beschreiben 
konnen. Diese Facetten, sind sowohl beim SeitbiB als auch beim RiickbiB von 
Wichtigkeit. 

Wollen 
herstellen, 

wir also eine gut funktionierende, ganze Pro these 
so ist es unter anderem von groBter Wichtigkeit, 

FE 

Abb. 45. Lage der Rotationsachse fiir SeitbiB, 
senkrecht zur Gelenkbahn G. B. 

U. R. P. = unterer Rotationspunkt zur Darstellung 
des Seitbisses auf der horizontalen Kauebene K. E. 
O.R. P. = oberer Rotationspunkt zur Darstellung 
des Seitbisses auf der vertikalen Frontalebene F. E. 
P.P.P. = PropulsionsfacettenfiirVorbiB. R.P. = 
Retropulsionsfacetten fiir RiickbiB, um das Retro
pulsionszentrum R. T = Tuberculum articulare. 

K. K. = Kompensationskurve um O. R. P. 

daB wir die individuelle 
Gelenkbahnneigung unse
res Patienten nach irgend
einer Methode registrieren, 
und einen Artikulator ver
wenden, auf welchem wir 
diese individuelle Gelenk
bahnneigung reproduzie
ren konnen. 

Wenn wir nun aus den in 
Abb. 45 gewonnenen Daten Z. B. 
die Kauflachenform eines unte
ren linken ersten Molaren ab
leiten wollen, Abb. 46 M., so 
miissen wir den Unterkiefer ab
wechselnd um die linke und die 
rechte SeitbiBachse drehen. In 
Abb. 46 H. ist diese Bewegung 
auf die Horizontalebene proji
ziert dargestellt, indem man die 
Zirkelspitze abwechselnd in den 
unteren rechten und linken 
Rotationspunkt U. R. P. steckt 
und die Molarenkreisbahnen 
zieht. Auf diese Weise erhalt 
man die Richtungen der Rinnen 
und Kanten unseres Molaren 
Abb. 46 M. Steckt man die 
Zirkelspitze abwechselnd in den 
linken und rechten oberen Ro
tationspunkt O.R.P. Abb.46F., 
so erhalt man die transversalen 

Hockerneigungen projiziert auf die Frontalebene. Das sind also diejenigen 
Hockerfacetten, welche auf der Arbeitsseite (W) und der Balancierseite (B) 
in Funktion treten beim SeitbiB nach links und rechts (siehe die Pfeilrichtungen 
W. und B. in Abb. 46 M.). 

SchlieBlich werden die aus Abb.45 und 46 S. gewonnenen VorbiB- (Pro
pulsion) Facetten eingesetzt (Pfeilrichtung J. in Abb. 46 M) und die elementare 
Kauflache unseres ersten unteren linken Molaren ist bestimmt mit ihren samt
lichen 10 Facetten wie sie notig sind, um mit seinen beiden oberen Antagonisten, 
Pramolar II und Molar I, okkludieren und artikulieren zu konnen. In Abb. 46 A 
ist ein unterer erster Anatoformmolar abgebildet, wie er aus der Elementar
form M erhalten wurde, durch Vertiefen der Rinnen und Abrunden der Ecken 
und Kanten und Einschneiden der sekundaren Ab£luBrillen. 
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Wir konnen also an einem unteren ersten Molaren folgende drei Serien 
von Faeetten unterseheiden. Siehe Abb. 46 M. 

1. Facetten in der Pfeilriehtung J. Es sind dies die so uberaus wichtigen 
V orbiB- oder Propulsionsfacetten. 

2. Facetten in der Pfeilrichtung B. Es sind dies die sog. Balancierfacetten. 
3. Facetten in der Pfeilrichtung W. Es ist dies die andere Art der Arbeits

facetten, die man aber besser als Retropulsionsfaeetten bezeichnet, denn 
auf ihnen wiirde die Gleitbewegung stattfinden, wenn sich der Vnter
kiefer aus der Ruhelage der zentralen Okklusion noch mehr oder weniger 
naeh ruekwarts bewegt. Diese letztere Bewegung kommt meines Er
achtens normalerweise nicht vor beim Kauakte, durch starke Muskel
anspannung ist jedoch bei einigen Menschen eine beschrankte Bewegung 

(J.R.P. (J.R.P. 0./(.1' 

\ ][. Mol. :' , ' 

y 
W l Mol. 

.M 
, . . , 

® 
O.R.P. 

A 
Abb. 46. Abhangigkeit der Molarenform von den Kieferbewegungen projiziert auf die 

Horizontalebene H, die Frontalebene Fund die Sagittalebene S. 
U. R. P. = unterer Rotationspunkt. O. R. P. = oberer Rotationspunkt. M = Urform 

eines unteren Molaren. A = wirkliche Form desselben Molaren. 

in diesem Sinne moglich. Mein neuer Trubyte-Artikulator hat eine 
spezielle Vorrichtung um die kiinstlichen Zahne auch in diesem Sinne, 
also ruckwarts einschleifen zu konnen. Bei den oberen Molaren haben 
diese Facetten eine entgegengesetzte Richtung. 

Der Praktiker braucht sich naturlich um diese geometrische Konstruk
tionen nicht viel zu kummern, er braucht nur etwas Karborundpulver auf die 
im verstellbaren Artikulator richtig aufgestellten Anatoformzahne zu bringen 
und den verstellbaren Artikulator in Bewegung zu setzen, dann entstehen samt
liehe Rockerfacetten automatisch in ihrer individuell richtigen Form, GroBe 
und Neigung und Zahl. 

4. Synthese der Grundbewegungen als eigentliche Kaubewegung, 
Raben wir bisher so viel Nachdruck auf die Vntersuchung der Kiefer

verhii,1tnisse beim SeitbiB, deren Wichtigkeit fur die praktische menschliche 
Kautatigkeit vielfaeh geleugnet wird, gelegt, so wollen wir an dieser Stelle eine 
zusammenfassende Begriindung unserer bisherigen Darstellungsweise geben. 
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. Die Ursache, warum diese komplizierten menschlichen Kaubewegungen 
solange unbemerkt geblieben sind, liegt darin, daB der Mensch tatsachlich 
keine auBerlich sichtbaren seitlichen Kaubewegungen wie die Wieder

Abb.47. Zeigt die Bewegung 
des Kinnpunktes wahrend der 
wirklichenKautatigkeit (Zsig
mondy - Gysi) aus der Nor
mallage tiber die Punkte 1, 2, 3 

in die Okklusionsstellung 
zurtick. 

kauer ausfiihrt. 
Aus demselben Grunde waren auch die Gelenk

artikulatoren nicht imstande, seit dem Jahre 1865 
die Schanierartikulatoren auch nur einigermaBen 
zu verdrangen. Denn sogar die Zahnarzte waren 
der Ansicht, daB es unnotig sei, Gelenkartiku
latoren zu verwenden, um die Zahne so zu 
stellen, daB seitliche Bewegungen moglich sind, 
weil ja der Mensch nicht die Kaubewegungen 
der Wiederkauer mache. 

Dies letztere ist ja allerdings richtig, insofern 
als der Mensch immer nur die Halfte seiner 
Kaubewegung nach Wiederkauerart ausfiihrt (wie 
wir noch naher sehen werden) . 

Wenn j edoch die Porzellanzahne in 
einem sog. Gelenk- oder anatomischen 
Artikulator derart aufgesteUt worden 
sind , daB sie die abwechselnd nach links 
und rechts mahlenden Kaubewegungen 
der Wiederkauer vollstandig gestatten, 
dann kann der Empfanger der kiinstlichen 
Zahne damit auch die eigentlich mensch
lichen Kaubewegungen ungehindert aus
fiihren und diese finden folgendermaBen statt: 

Bei geschlossenen Lippen wird der Kiefer 
leicht geoffnet. Dadurch konnte sich in der 

/of 

2 

Abb.48. Darstellung des Weges des Kinnpunktes von 
Abb. 47, wahrend den vier Phasen des Kauaktes. 
MM ist die Gesichts-Mittellinie. 0 ist der Ausgangs
punkt der Kaubewegung. 0-1 = Phase der Mund 
offnung. 1-2 = Phase, schwach seitwarts. 2-3 
SchlieBen in SeitbiBstellung. 3-4 = Zurtickgleiten in 

zentrale Okklusion. 

Mundhohle ein luftverdiinnter Raum bilden, wenn nicht der auBere Luftdruck 
die Wangen eindriicken und so die Speisen unter die Zahnreihen schieben 
wiirde. Macht der Unterkiefer eine Offnungsbewegung, so verlauft die Bahn 
nicht, wie wir friiher angenommen hatten, auf ihrer ganzen Ausdehnung 
senkrecht, sondern schlagt, wie Zsig mondy an sich beobachtet hat, von 
vornherein eine leichte Richtung nach seitwarts ein, die wahrend der letzten 
Phase der Offnungsbewegung mit einer starken Kurve nach auswarts endigt. 
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Wir konnen jedoch Zsigmondy nicht darin beipflichten, wenn er annimmt, 
daB die Zahnreihen bei jeglicher Nahrungsverarbeitung immer aus der jeweils 
erreichten maximalen Abduktionslage auf kiirzestem Wege in die zentrale 
Okklusionsstellung zuriickkehren. Fiir einen groBen Teil der Nahrung weicheren 
oder saftigeren Charakters mag dies durchaus eintref£en, wie aber soUte bei 
einem bloBen Quetschdruck eine Zerkleinerung zaher Fasern stattfinden? Oder 
welchen Zweck hatte das yom Pter. externus und durch das Fortschreiten der 
Gelenkkop£e ermoglichte Ziehmoment? Gegen Zsig mondy sprechen deutlich 
die an den Zahnen beobachteten Abrasionsfacetten, die nur durch die Gleit
bewegung wahrend des Kauaktes erklarbar sind. Wir konnen auch unter 
Beriicksichtigung unserer, anderen Ortes naher zu besprechenden praktischen 
Erfahrungen nicht umhin, die Annahme Zsigmondys einer Modifikation zu 
unterziehen (siehe Abb. 47). (Abb. 48 stellt die Bewegung des Kinnpunktes 
vergroBert dar.) 

Nach unseren Untersuchungen bewegt sich der Kinnpunkt aus der 
Okklusionsstellung 0 in der P£eilrichtung, ganz gemaB der obigen Ansicht 
Zsigmondys, iiber Punkt 1 zum Punkte 2, geht dann aber nicht auf dem 
kiirzesten Wege in die zentrale Okklusionsstellung zuriick, sondern geht parallel 
zu dem Offnungswege zu Punkt 3, wobei die Zahne in die SeitbiBstellung der 
Hocker kommen (viertes Bild), urn dann erst an den Hockern entlang gleitend 
in die Ausgangsstellung (erstes Bild) zuriickzukehren. Wahrend der SchlieB
bewegung von Punkt 2 zu Punkt 3 werden die weichen Bestandteile der Nahrung 
zerquetscht, wie die Friichte unter der Fruchtpresse, so daB nur noch die 
zaheren Faserbestandteile zwischen den Zahnen bleiben, die sich jetzt in Seit
biBstellung (viertes Bild) an moglichst vielen Hockern beriihren sollten. 

Die Zahne gleiten hierauf mit groBer Kraft in ihre zentrale Okklusionsstellung, 
Hocker in Rinne (erstes Bild): nur dieser Teil des Kauaktes ist imstande, die 
zaheren Faserbestandteile zu zerschneiden, so daB sie leicht zu schlucken sind, 
und dazu ist es unbedingt notig, daB die Zahne so gesteUt werden, daB sie diese 
seitliche Gleitbewegung zulassen. Balkwill 1866 hat mit unserer Darstellung 
iibereinstimmende Beobachtungen gemacht. 

Von dieser SchluBbiBstellung aus repetiert der Mensch wieder die oben 
beschriebene Kaubewegung und zwar wieder auf derselben Seite. 

Bei einer AbbeiBbewegung durch VorbiB findet etwas analoges statt in 
folgender Weise: Zuerst offnet sich der Kie£er, dann findet eine leichte Pro
pulsion statt, worauf si9h die Zahnreihen in die VorbiBstellung schlie Ben (Abb. 44). 
Aus dieser SteHung gleiten dann samtliche Zahne auf ihren Propulsionsfacetten 
in die zentrale Okklusion zuriick (VorbiB-Riickkehr) wobei die Nahrung zero 
kleinert wird. 

5. Der Wert der seitlichen Kaubewegungen. 
Beschreibung eines Experimentes. 

Warum kiinstliche Zahne, die in einem Gelenkartikulator au£gestellt worden 
sind und daher dem Patienten seitliche Bewegungen gestatten, eine bedeutend 
groBere Kaukra£t entwickeln, als Zahne, die nur in einem Scharnierartikulator 
aufgestellt sind und dem Patienten entweder keine oder nur unrichtige Seiten
bewegungen gestatten, erheHt aus folgendem Experiment: 

lch habe einen Apparat konstruiert, welcher automatisch den Druck 
registriert, der notig ist, urn mit einer Messerschneide, z. B. eine 2 mm 
dicke Hanfschnur durchzuschneiden. 1m Durchschnitt war ein senkrechter 
Druck von 14 Pfund notig. Der Apparat ist so konstruiert, daB dem Messer 
auch eine horizontale, also gleitende Bewegung erteilt werden kann. Fiihrt 



200 Gysi: Artikulation. 

nun das Messer eine ziehende Bewegung aus von nur 3 mm, so wird die 
Schnur durchschnitten mit nur 7 Pfund Druck, und wenn die ziehende Bewegung 
7 mm betrug, so geniigten 5 Pfund, urn die Schnur durchzuschneiden. Im 
gleichen Falle befinden sich auch die menschlichen Zahne gegeniiber faseriger 
Nahrung. Findet nur senkrechter Druck statt, so bleiben die Fasern meistens 
WlZerkleinert, nur der Saft zwischen denselben wird ausgequetscht und die 
trockenen Fasern bilden eine nur schwer zu schluckende und schwer zu ver
dauende Masse. Konnen aber richtig geformte und richtig artikulierte Zahne 
eine geringe seitliche Kaubewegung richtig ausfiihren, so wird deren Zerklei
nerungskraft mindestens verdoppelt. Wenn wir aber das Zeitmoment noch in 
Rechnung setzen, so konnen wir an Hand obigen Apparates feststellen, daB 
eine gleitende Bewegung von nur 2 mm, wenn sie nur dreimal rasch nacheinander 
hin und zuriick ausgefuhrt wird, einer horizontalen Bewegung von 12 mm ent
spricht und zum Durchschneiden der Schnur nur 3 Pfund Druck beansprucht. 
Dieses Experiment beweist also den groBen Wert der seitlichen Kaubewegungen 
auch bei kiinstlichen Zahnen. 

B. Raumliche Darstellung der elementaren 
Bewegnngen der Hauptpunkte des Unterkiefers. 
Erstens bei reiner Offnungsbewegung und zweitens beim Seitbi8 

nach links und rechts. 

Um die Frage der Rotationsachse und der gemeinsamen Rotationspunkte 
noch faBlicher zu machen, moge Abb.49 mit beifolgender Erklarung dienen. 

In den vorangehenden Besprechungen war bei Bestimmung des Rotations
punktes immer davon die Rede, daB man Perpendikel auf die einzelnen Bahn
strecken der Dreieckspunkte des Unterkiefers errichte. Dies war eben die 
faBlichste Art der Darstellung auf zweidimensionalen FIachen. In Wirklichkeit 
mussen statt der Perpendikel senkrechte Ebenen errichtet werden, wie es in 
Abb. 49 dargestellt ist. 

Beim rechten und linken Gelenkkopf (G. G.) sind zwei weiBe, senkrecht 
aufeinander stehende Schreibflach-en angebracht und ebenso bei der Beriihrungs
stelle der oberen und unteren Schneidezahne, also in der Mittellinie der Kau
ebene, wie es in diesem Kapitel schon oft erortert worden ist. Bei reiner 6ffnung 
gehen also die Kondylenpunkte G. G. und Schneidezahnpunkt J. nach 0, beim 
SeitbiB rechts oder links gehen sie nach 1. (Diese SeitbiBbahnen J -1 der Schneide
zahrigegend sind in dieser Abbildung so dargestellt, wie man sie erhalt, wenn der 
Registrierstift am Unterkiefer und die Registrierflache an der oberen Wachs
schablone befestigt ist. 1st das Umgekehrte der Fall, so laufen sie seitwarts und 
riickwarts, wiirden hier also unter der Ebene A hindurch laufen und unsichtbar 
bleiben.) Um aus diesen sechs gegebenen Bahnstrecken G.o., G.1. und J.o., 
J.1. die Lage der Rotationsachse fiir die 6ffnungsbewegung und schlieBlich auf 
letzterer noch die Rotationspunkte fiir den SeitbiB zu finden, kann man kon
struktiv folgendermaBen verfahren. (Wie erwahnt, ist all dies in praxi am Arti
kulator durch das empirische Verfahren ganz bedeutend einfacher; diese kon
struktive Methode wird hier nur gegeben, um die bereits besprochene empirische 
verstandlicher zu machen.) Wir haben hier die Bahn der Schneidezahne J-l 
horizontal in der Kauebene K liegend angenommen, also so, wie sie beim zahn
losen Menschen registriert wurde. Man kommt namlich auf das gleiche Rota
tionszentrum, wie wenn man diese Bahnen auf geneigter Flache (Palatinalflache 
der oberen Schneidezahne) registriert. Errichtet man senkrecht auf den Aus
gangspunkt der vertikalen Offnungsbahn des Punktes J nlWh 0 eine Ebene (A), 
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die also zugleich von der Kauebene K ausgeht, so erhebt sich diese meistens 
mehr',oder weniger nach hinten aufsteigend, liber die Kauebene K. Auf dieser 
Ebene muB also irgendwo die Rotationsachse der schwachen Offnungs- und 
SchlieBbewegungen liegen. Errichtet man in den Ruhepunkten G der beiden 
Kondylen auf den einander parallelen Offnungsbahnen nach 0 eine gemeinsame 
senkrechte Ebene 0, so bildet die horizontale Schnittlinie dieser Ebene Omit 
der Ebene A die Lage der Rotationsachse fur die Offnungs- und Schliel3bewegung. 
Diese liegt somit zwischen der Kauebene K und der Kondylenachse. 

Um nun die Lage der Rotationspunkte fur den Links- und RechtsbiB ~ zu 
finden, errichtet man auf den Seitbil3bahnen des Punktes J nach I durch den 

Abb. 49. Zusammenfassende, dreidimensionale Darstellung der bis jetzt gewonnenen Er
kenntnisse iiber die Kieferbewegungen und Rotationspunkte. In dieser Abbildung sind an 
Stelle der Perpendikel in den vorigen Abbildungen iiberall Ebenen errichtet. Bei den weiBen 
Kreuzebenen sind die drei Hauptpunkte des Unterkiefers, d. h. die Kondylen und die 

zentralen Schneidezahne. 
K = Kauebene. A = Ebene senkrecht zur Offnungsbahn des vorderen Dreieckspunktes. 
L = Ebene senkrecht zur Seitbillbahn des vorderen Dreieckspunktes. 0 = Ebene senk
recht zur Offnungsbahn der Kondylen. T und F = Ebene senkrecht zu den Seitbillbahnen 
links und rechts der Kondylen. Bei R.o. schneiden sich die Ebenen 0, A, L, T resp. F, 
daher ist R.o. das gemeinsame Rotationszentrum fUr die Offnungs- und Seitbillbahnen 
samtlicher Punkte des Unterkiefers. Bei R.l. ist das Seitbillzentrum des neuen Dreipunkt-

Artikulators. 

Ausgangspunkt J je eine senkrechte Ebene Lund femer eine senkrechte Ebene 
Fund T auf die SeitbiBbahnen G. l. der Gelenkkopfe, so bildet die Schnitt
linie F. L. bis F. L . dieser Ebene L mit den Ebenen Fund T, die zu ermittelnden 
Rotationsachsen fur den Links- und RechtsbiB. 

Je nach der Richtung der Inzisivusbahnen J - 1 liegt diese Schnittlinie 
F. L. bis F. L. und folglich auch die darauf befindlichen 'Rotationszentren R. l. 
innerhalb oder aul3erhalb und auch mehr oder weniger hinterhalb der Kon
dylen G. 

Da wo diese Schnittlinie Fl. bis F. L. der Ebenen Lund F, resp. Lund T, 
die Ebene A schneidet, liegt also das gemeinsame Rotationszentrum R. l. sowohl 
fur die SeitbiBbahnen G. l. des Gelenkkopfes und J. l. der Schneidezahne als 
auch fur die Offnungsbahn der Schneidezahne J. o. 

Das Zentrum R. l. links beherrscht somit die rechte Kondylenbahn G. l. 
und umgekehrt. Auf Grund obiger Konstruktion ist mein "unverstellbarer 
Dreipunkt-Artikulator", Modell 1920 gebaut. 
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"Am verstellbaren Artikulator" haben wir die Rotationszentren fiir SeitbiB 
weggelassen und diese Bewegung zwangslaufig zustande gebracht. Wir legten 
mitten auf die Kondylenachse eine seitliche Fiihrung (Bennettplatte, Abb. 58). 
Wird dann der Oberteil des Artikulators in der richtigen Weise seitwarts ge
stoBen, dann muB der Fiihrungsstift 5 dieser einwarts gerichteten Fiihrung 
entlang laufen und die Rotationsachsen E. L. entstehen virtuell hinter dem 
Artikulator, geradeso wie in der Natur, wo sie auch nirgends materiell vor
handen sind. 

Die Distanzen und Neigungen der Elemente dieser Abb. 49 entsprechen 
dem statistischen Mittel vieler Messungen und linke und rechte Halfte sind sich 
gleich. An Hand dieser Konstruktion konnte man also leicht alle moglichen 
Variationen in Distanz und Neigung unter sich und kombiniert mit Differenzen 
zwischen links und rechts konstruieren. 

Nach dem Durchbruch der 2. Dentition ist das Gelenk gezwungen, in seinen 
Bewegungen den Neigungen der praformierten Hockerfacetten zu folgen, wo
durch sich allmahlich die Gelenkbahnneigung den durch Abrasion veranderten 
Hockerneigungen formal anpassen kann. Nachdem einmal diese Harmonie 
oder wenigstens ein annahernder Gleichgewichtszustand eingetreten ist, sind 
wir in der Lage beim zahnlos gewordenen Patienten unter Beriicksichtigung 
seiner Gelenkbahnneigungen die fiir ihn giinstigste Zahnform genau herzustellen, 
durch die automatische Schleifmethode im verstellbaren Artikulator. 

III. Die Artikulatoren. 
Unter einem Artikulator versteht man ein Instrument, das die gelenkige 

Verbindung des Unterkiefers mit der Schadelbasis nachahmt, und zwar derart, 
daB dieses kiinstliche aus Metall hergestellte Kaugerat naturgetreue Vor- und 
RiickbiBbewegungen und Links- und RechtsbiBbewegungen erlaubt sowie deren 
Kombination, die intermediaren BiBarten, so wie wir es in den bisherigen Ab
schnitten beschrieben haben. Die Offnungs- und SchlieBbewegung braucht 
nicht vollkommen natiirlich zu sein. 

An diesem kiinstlichen Kiefergeriiste werden dann die Gipsmodelle der 
Kieferabdriicke befestigt und darauf die kiinstlichen Zahne aufgestellt, gemaB 
den Bewegungen, die der Artikulator zulaBt. 

Es gibt eine so groBe Anzahl von verschiedenen Artikulator-Konstruk
tionen, daB es ein ganzes dickes Buch fiillen wiirde, wollte man auch nur an
nahernd alle beschreiben und abbilden. Es soll daher hier nur eine Klassifikation 
derselben gegeben werden, unter namentlicher Erwahnung derjenigen, die 
langere Zeit im Handel waren. 

A. Geschichte der Artiknlatorenkonstrnktion. 
Die ersten Artikulatoren dienten nur dazu, die kiinstlichen Zahne fiir die 

zentrale Okklusionsstellung einzustellen. Nach dem Stande unseres heutigen 
Wissens von der Artikulation werden diese Instrumente am besten gar nicht 
mehr Artikulatoren, sondern Okkludoren genannt. 

1. Die urspriinglichen Gipsokkludoren (Abb. 50 F) lieBen noch geringe, 
wenn auch unrichtige Seiten- und VorbiBbewegungen zu (Abb. 51, Beispiel 
eines Gipsartikulators). 

2. Die spater entstandenen. metaJlenen Scharnierokkludoren (Abb. 50, 0) 
d.agegen gestatten ·absolut keinerlei Verschie bungen, sie erlauben einzig 
und allein kreisbogenformige Offnungs- und SchlieBbewegungen um eine feste 
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Achse in der Gegend des Kie£ergelenks. Es existieren tiber hundert verschiedene 
Konstruktionen dieser Art. Sie sind leider sehr beliebt bei allen nicht fort
schrittlich gesinnten Zahnarzten und Zahntechnikern (Abb. 52, Beispiel eines 
Scharnierartikulators) . 

1m Jahre 1865 machte Bonwill den ersten eigentlichen Artikulator. Er 
versah sein Instrument jederseits mit einer sagittal gerichteten horizontalen 
Kondylenbahn (Abb.50, 1). Da ich mir, wenn nicht einmal etwas besonderes 
bemerkt ist, die Okklusionsebene der Zahne immer horizontal eingestellt denke, 

o 1 2 3 

Abb. 50. Klassifikationsschema fiir Artikulatoren. F = Flachenokkludor (Gipsartikulator). 
o = Scharnierokkludor. 1, 2, 3 = Gleitgelenk-Artikulatoren. 1 = Bewegung nur in einer 
Richtung (vorwarts). 2 = Bewegung in zwei Richtungen (vorwarts und abwarts). 3 = Be-

wegung in drei Richtungen (vorwarts, abwarts nnd einwarts). 

so war demnach die Bonwillsche Kondylenbahn parallel der Okklusionsebene. 
Eine solche Kondylenbahn erlaubt nicht nur den Vorbi13, sondern bei einseitiger 
Inanspruchnahme in beschranktem Mafie auch einen Seitbi13, beides aber 
nicht in physiologischer Weise, wie wir an den spateren Artikulatoren sehen 
werden (Abb. 53, Beispiel 
eines Bonwill-Artikulators). 

Abb.51. Gips-Artikulator. Abb. 52. Scharnier-Artikulator mit Stiitzstift 
hinter den Zahnen. 

Seit den Jahren 1895-1913 haben Schwarze, Walker, Christensen, 
Snow, Gritmann, Gysi, Wallisch, EItner, Andresen, Amoedo, Shaw 
u. a. Artikulatoren konstruiert, bei denen die Kondylenbahn mehr oder weniger 
schrag abwarts und vorwarts gerichtet werden konnte in veranderlichem 
Neigungswinkel zur Kauebene, aber die beiden Kondylenbahnen waren noch 
parallel zur Sagittalebene (Abb. 50, 2). (Abb. 54, der Christensen-Artikulator). 
(Abb.55, der Gritmann-Artikulator). 

1m Jahre 1910 konstruierte ich zwei Artikulatoren, den "Verstellbaren" 
und den "Simplex", bei denen die Kondylenbahn au13er der Vor- und Abwarts
neigung noch eine Einwartsneigung hat (Abb. 50, 3). Diese Artikulatoren 
lieBen somit seitliche Bewegungen zu, die den physiologischen viel naher kamen. 
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AuBer dieser Neuerung hatten meine beiden Artikulatoren noch eine vordere 
Fiihrung von 40 0 Neigung in der Symphysengegend, was deren Bewegungen 
genauer gestaltete (Abb. 65). 

Reute kann man alle Artikulatoren, denen die Moglichkeit der Einwarts
bewegung der Kondylenpunkte fehlt, als veraltet erklaren. 

Durch die Rumpelsche seitlich 
bewegliche Schablonenfiihrung des 
vorderen Stiitzstifes kann diese Ein
wartsbewegung innerhalb weiter Gren
zen jedem Individualfall angepaBt 
werden (Abb.56, 14). 

Der Artikulator Gysi, Modell 1926, 
gestattet somit aIle im vorigen Ab
schnitt aufgedeckten Kieferbewe
gungen auszufiihren und dieselben den 
personlichen Verhaltnissen jedes Pa
tienten anzupassen, wahrend mein 
Dreipunkt-Artikulator diese drei ver" 
schieden gerichteten Bewegungen nur 

Abb.53. Moderner Bon will- Artikulator. in einer statistisch ermittelten mitt
leren Richtung wiedergibt. 

Vorliegender Beitrag wurde im Jahre 1913 fertiggesteIlt und dieses Kapitel 
behandelte samtliche damals bekannten Artikulatoren die eine SeitbiB- und 
VorbiBbewegung ermoglichten. Als ich dann im Jahre 1922 diesen Beitrag 
umarbeiten muBte, wurde vom Rerausgeber und Verleger der Wunsch geauBert, 

Abb.54. Christensen-Artikulator. 

dessen Umfang nach Moglichkeit zu 
reduzieren. Daraufhin habe ich dann 
in diesem Kapitel nur diejenigen 

Abb.55. Gritmann-Artikulator. 

Artikulatoren gelassen, die sich langere Zeit im Gebrauch behaupten konnten, 
wahrend die vielen "Eintagsfliegen" ausgemerzt wurden, ebenso diejenigen, die 
nur kurze Zeit im Handel zu haben waren Aus demselben Grunde konnten viele 
neuere Artikulatoren bei der dritten Umarbeitung im Jahre 1928 noch nicht 
aufgenommen werden bevor sie die Feuerprobe der praktischen Brauchbarkeit 
bestanden haben, und wird daher mancher Autor seinen Artikulator in diesem 
Kapitel vermissen. Immerhin ist es schade, daB dieses Kapitel derart gekiirzt 
werden muBte, aber es war dies eine Notwendigkeit der schweren Zeiten. 
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B. Der verstellbare Trubyte-Artikulator Modell 1926. 
Dieser Artikulator besitzt eine weitgehende individuelle Verstellbarkeit, kann 

aber gleichzeitig den verschiedensten Anspriichen gerecht werden. So ist es 
moglich, denselben als einfachen aber sehr stabilen Scharnierartikulator 
zu verwenden, wenn man die Kondylenachse durch die Schrauben 1 (Abb. 56) 
fixiert. Diese Vorrichtung habe ich auf Anregung von Dr. Ludwig Kohler 
angebracht. In diesem Zustande werden alle Modelle im Artikulator eingegipst 
und auch die Zahne provisorisch aufgestellt. Erst jetzt solI die Kondylenachse 

Abb.56. Der Trubyte-Artikulator. Ein vielseitig verstellbares Instrument. 

durch Losen der Schrauben 1 wieder beweglich gemacht werden, urn die Stellung 
der Zahne auch fiir VorbiB und SeitbiB richtig stellen zu konnen. 

Dieses letztere kann wieder auf drei Arten gemacht werden. 
1. Es konnen diejenigen, welche die individuellen Kaubewegungen d es 

Patienten nicht registrieren wollen, den Artikulator als einfachen Mittelwert
artikulator verwenden, indem sie aIle verstellbaren Teile desselben auf das 
statistische Mittel einstellen. Also die sagittale Neigung der Gelenkbahn auf 
etwa 30 0 (wie es in Abb. 57 dargestellt ist). Die laterale Gelenkbahn (Bennett) 
mit Hilfe der Schrauben 4 (Abb. 56) auf Indexzahl 3, was einer lateralen 
Bewegung der Kondylen von etwa 15 0 entspricht. Die laterale Symphysenbahn 
(Abb. 59) auf dem Teller 14 (Abb.56) fiir die Schneidezahnfiihrung auf etwa 
130 0 Offnung (wenn der Teilstrich 2 auf dem Indexstrich steht). Die sagittale 
Neigung der VorbiBbahn am Symphysenteller 16 auf etwa 20-30 0 (siehe die 
Skala Abb. 62). Naheres siehe in den Erklarungen zu der Abb. 63 und 64. 



206 Gysi: Artikulation. 

2. Als halbverstellbarer Artikulator, wobei nur die sagittale und 
laterale Kondylenbahn auf den statistischen Mittelwert eingestellt wird wie 

Abb. 57. Teilansicht von 1., 2., 3. aus Abb. 56. 
Skala zur Einstellung der sagittalen Neigung 
der Kondylenbahn. Fiir aile nicht individuell 
registrierten Faile, laBt man den Index auf 

30° wie hier abgebildet. 

Abb. 58. Teilansicht von 4., 5., 6. aus Abb. 56. 
Skala zurEinstellung der lateralen Neigung der 
Kondylenbahn (Bennett). Da der "Bennett" 
nur schwer registrierbar ist, laBt man diese Skala 
fiir aIle Faile so wie sie hier abgebildet ist. 

unter 1 angegeben, wahrend die late
rale Schneidezahnbahn individuell 
eingestellt wird, wie es zu Abb. 64 
beschrieben ist, als zweite Variation. 
In dieser Weise ist es moglich schon 
sehr gute Resultate zu erzielen. 

3. Konnen diejenigen, die eine 
noch groBere Genauigkeit anstreben, 
aIle vorgenannten Skalen derart ein
stellen, wie es die individuellen Re
gistrierungen der Kaubewegungen 
des Patienten ergeben. Dann ist 
dieser Artikulator ein wirklich in di
vidueller Artikulator. (Naheres 
hieriiber ist am SchluB im Ab
schnitt 4. Messung der Kieferbewe
gungen zu finden.) 

Bei den drei letztgenannten Ein
stellungen kann sich dann jeder der 
drei Hauptpunkte des Artikulators 
bewegen: vor- und riickwarts (Bon
will), auf und abwarts (Walker), 
ein und auswarts (Bennett). 

Mit Riicksicht darauf, daB die 
Kaubewegung hOchstens den dritten 
Teil einer Molarenbreite betragt 
(Abb. 60), und daB dabei der 
Kondylus nur dem mittleren Teil 
(Abb. 60a) der Gelenkbahnkurve 
entlang gleitet, welcher Teil so 
schwach gebogen ist, daB er prak
tisch als gerade betrachtet werden 
kann, habe ich die Fiihrungen an 
meinem neuen Artikulator ganz ge
rade gestaltet. Hier durch wird die 
Einstellung des Instrumentes er
leichtert, d. h. man kann die am 
Patienten erhaltenen Messungen der 
Kieferbewegung direkt auf den Arti
kulator iibertragen, ohne die Winkel
grade zu messen. 

Sind die lateralen Kondylenfiih
rungen (Abb 58) auf eine stark ein
warts gerichtete Bewegung einge
stellt, so diirfen sie natiirlich nicht 
durch direkt nach hinten gerichteten 
Druck in Artikulationsbewegung 

gesetzt werden, weil sonst der hintere und der vordere Fiihrungsstift nicht den 
extremen seitlichen Fiihrungen entlang laufen wiirde. Man muB vielmehr 
entweder an dem Fortsatz 21 (Abb.56) oder auch am vorderen Stiitzstift 13 
(Abb. 56) einen stark seit1ichen Druck ausiiben in der Richtung der Pfeile. 
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Deswegen zu behaupten, diese Anordnung des Artikulators gestatte un
kontrollierbare Nebenbewegungen, ware ein Irrtum, denn die drei Fiihrungen 
des Artikulators werden fiir jedenPatienten auf dessen extremste Seitwarts
bewegung eingestellt. Das will aber nicht hei13en, daB nur allein diese Bewegungs

Abb.59. Teilansicht von 14., 15., 16 ausAbb.56. 
Skala zur Einstellung der l ateralen Schneide
zahnbahn. Wenn bei Seitbill der Fiihrungsstift 
13 z. B. der linken Fiihrung entlang lauft, so 
mull in Abb. 58 die Fiihrungsrolle 5 der rechten 
Fiihrung entlang gehen. Dies geschieht auto
matisch, wenn man den Fortsatz 21 in Abb. 56 

in den Pfeilrichtungen driickt. 

richtung moglich sei. 1m Gegenteil, 
es sind alle Bewegungen zulassig, 
welche innerhalb des Rumpelschen 
Dreiecks (Abb. 59) moglich sind, 
also nicht nur diejenigen, welche den 

j 

Abb.60. 

senkrechten Fiihrungs£lachen ent
lang laufen. So verhalt es sich auch 
mit der Fiihrung fiir die seitliche 
Kondylenbewegung am Artikulator 
(Abb.58) . 

Meine von friiher her bekannte liegende Gleit£lache (Abb. 62) fiir den vorderen 
Fiihrungsstift 13 in der Schneidezahngegend ist nach Rumpels Vorschlag so 
angeordnet, daB deren Neigung verandert werden kann. Fiir die meisten Falle 
wird zwar eine Neigung von ungefahr 30° am richtigsten sein. 

, , 
_ J 

Abb.61. Die Neigungen d er Artikulationsfacetten der Frontzahne stehen hauptsachlich 
unter dem Einflull der Neigung der Schneidezahnfiihrung des vorderen Stiitzstiftes und 
diejenigen der Molaren hauptsachlich unter dem Einflull der Gelenkbahnneigung. Die 
Gelenkbahnneigung braucht also nicht iibereinzustimmen mit der Neigung der Schneide-

zahnfiihrung. 

Hinter Abb. 178 in dem Abschnitt iiber die Schneidezahnfiihrung sind 
einige Beispiele angeben, in welchen Spezialfallen es jedoch wiinschenswert 
sein kann dieser Fiihrungs£lache andere Neigungen geben zu konnen, die 
kleiner sind als 30°. GroBere Neigungen als 45° sind jedoch nicht ratsam, 
weil dadurch zu starke Kippmomente ausgelost werden, wodurch die Prothesen 
allzuleicht losgehebelt werden. Bei partiellen Fallen muB sich natiirlich 
die Neigung dieser Fiihrungsflache richten nach der Neigung der eventuell 
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noch vorhandenen Schneidezahne oder der Neigung der Rockerflachen noch 
vorhandener Pramolaren und Molaren. Fiir zahnlose Patienten geht Rumpels 
Vorschlag dahin, daB die Neigung dieser Fiihrungsflache fiir jeden Fall mit 
den Gelenkflachen (5-500) in genaue Dbereinstimmung gebracht werden sollte. 
Meiner Ansicht nach diirfen jedoch diese beiden Neigungen mehr oder weniger 
voneinander abweichen (Abb. 61), wie in der Natur ja auch. (Die hier in 
Betmcht kommenden Gesichtspunkte sind in meiner Arbeit iiber das Aufstellen 
der Zahne im Kapitel "SchneidezahniiberbiB" besprochen.) 

Auf dieser geneigten Fiihrungsflache fiir den Stiitzstift sind nach Rumpels 
Vorschlag und mit seiner giitigen Erlaubnis noch zwei stehende Fiihrungs
flachen (Abb. 59) seitlich verstellbar angeordnet worden, um die Bewegung des 

Abb. 62. Seitenansicht von 14., 15. 16 aus 
Abb. 56. Skala zur Einstellung der sagittalen 
Neigung der Schneidezahnbahn. Beim Auf
stellen einer ganzen Prothese steUt man auf 
300 ein. Beim Einschleifen einer ganzen Pro
these steUt man auf 0 0-200 ein, nach den 

Angaben hinter Abb. 178. 

vorderen Stiitzstiftes auch noch 
seitlich zu begrenzen, entsprechend 
der am Patienten registrierten seit
lichen Schneidezahnbewegung, wie 
sie durch den Scheidezahnregistrator 
erhalten werden (Abb. 132). 

Der Forderung M iiller -Hannover 
habe ich jedoch keine Folge geleistet, 
wonach diese vorderen Fiihrungs
flachen auf der Rohe der Kauebene 
in moglichster Nahe der Schneide
zahne sein sollen, weil sonst keine 
Ubereinstimmung zwischen Fiih
rungsflache des Artikulators und 
Palatinalflache der Schneidezahne 
erreicht werden konne. Dies letztere 
ist ja allerdings richtig, aber es ist 
ja absolut gar nicht notig, daB eine 
solche Ubereinstimmung existiere 
(Abb. 61). Bei Abb. 13 habe ich 
nachgewiesen, daB in diesem Punkte 
der Prothetiker nach freiem Ermessen 
vorgehen kann und daB er die Nei
gung dieser Fiihrungs£lache willkiir
lich wahlen kann; es ist daher eine 
Differenz von 1-20 belanglos. Die 
Freiheit in diesem Punkte erleichtert 
das Artikulieren der Zahne ungemein 

und ware es unklug, durch Befolgung dieser Miillerschen rein theoretischen 
Forderung die Sache noch mehr zu erschweren als sie bereits ist. Am Shaw
Artikulator ist diese Miillersche Forderung bereits verwirklicht. Fiir mich als 
Praktiker wirkt aber diese Schneidezahnfiihrung auf der Rohe der Kauebene 
ungemein stOrend. 

Die Artikulatorfedern, welche die Aufgabe haben die obere und die untere 
Artikulatorhalfte zu fiihren und zusammenzuhalten, wurden demrt angeordnet, 
daB sie ganz ausgeschaltet werden konnen, um denjenigen gerecht zu werden, 
die gerne ganz ohne Feder arbeiten, wie Wallisch, EItner, Andresen usw. 

Den vorderen Stiitzstift habe ich versucht so stark als moglich zu machen, 
um schadliches Federn zu verhindern. 

Die Gipsmodelle konnen mit groBer Leichtigkeit von den Biigeln gelost und 
wieder befestigt werden, um am oberen oder unteren Modell allein arbeiten zu 
konnen ohne den ganzen Artikulator halten zu miissen. Zu diesem Zwecke 
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zieht man einfach die Stifte lO (Abb. 56) heraus, wonach man die Gipsmodelle 
wegnehmen kann. Diese Anordnung erspart die Anschaffung von Extrabiigeln 
und trotzdem konnen mehrere Prothesen zugleich sich in Arbeit befinden bei 
Beniitzung eines einzigen Artikulators. Man braucht vor Abnahme der Gips
modelle nur die Daten auf den drei Skalen je links und rechts auf das Gips. 
modell zu notieren, um jederzeit den Artikulator wieder fiir den betreffenden 
Individualfall einstellen zu konnen. Die Skalen und Skalenzahlen und 
Zeichen an diesem Artikulator dienen also nur diesem Zwecke, denn die 
am Patienten erhaltenen Messungen konnen als Gradmessung direkt auf den 
Artikulator iibertragen werden, und glaube ich, daB hierin keine weitere Ver
einfachung mehr moglich ist, die Anspruch auf Genauigkeit machen will. 

Aile beweglichen Teile sind aus nichtrostendem Stahl hergestellt um groBte 
Soliditat zu sichern. 

Bei ganzen Prothesen ist es sehr vorteilhaft, nach dem Einschleifen der 
VorbiB- und SeitbiBbewegungen, die Rolle 5 (Abb.56) zu entfernen, sowie den 
Stiitzstift 13, wonach man die Zahne noch im RiickbiB einschleifen kann. 

Der vordere Stiitzstift zur Schneidezahnfiihrung ist derart eingerichtet 
worden, daB er nur noch 2 mm gehoben oder gesenkt werden kann, damit es 
unmoglich ist, die am Patienten ermittelte BiBhohe zu verandern und damit 
Fehler in der Artikulation herbeizufiihren, nach dem zu Abb. 33 erwahnten 
Prinzip. Stellt es sich also wahrend der Arbeit heraus, daB die BiBhOhe zu 
niedrig oder zu hoch ist, so muB die neue BiBhohe am Patienten ermittelt werden 
und dann das obere Gipsmodell frisch in den Artikulator eingegipst werden. 
Veranderungen der BiBhohe diirfen also nicht im Artikulator vorgenommen 
werden. Vor dem Eingipsen der BiBschablonen und der Gipsmodelle in den 
Artikulator wird der vordere Stiitzstift auf seine kiirzeste Lange geschraubt, 
so daB er oben iiber seine Fassung vorsteht (Abb. 63 St). Nachdem dann die 
Schneidezahne im Wachs aufgestellt sind, wird der Stiitzstift 2 mm langer 
geschraubt, so, daB er oben nicht iiber seine Fassung hervorsteht, und die 
Eckzahne, Pramolaren und Molaren im Wachs aufgestellt. Dadurch ist also 
die BiBhohe um 2 mm hoher geworden als sie im Munde des Patienten ermittelt 
worden ist. Nun wird der Stiitzstift um 1 mID verkiirzt und die automatische 
Zahnstellung vorgenommen (Abb.162). Jetzt folgt das automatische Ein
schleifen der Artikulation mit Karborundpulver, indem der Stiitzstift etappen
weise verkiirzt wird bis er wieder diejenige Kiirze erreicht hat, die er vor dem 
Eingipsen hatte, und die BiBhohe wieder dieselbe ist, wie sie im Munde des 
Patienten ermittelt worden ist. Auf diese Weise werden Artikulationsfehler 
sicher vermieden, sofern der BiB im Munde des Patienten (nach der Methode 
von Abb. 173) iiberhaupt richtig genommen worden ist. 

So habe ich versucht, allen gerechten Forderungen mit einer langjahrigen 
Erfahrung im Artikulatorenbau gerecht zu werden; aber aIle Forderungen kann 
ich nicht erfiillen, weil viele sich direkt widersprechen, unpraktisch sind oder 
das Instrument zu kompliziert, unhandlich und teuer machen wiirden. 

Es gabe noch vieles zu erwahnen, was alles aus theoretischen Erwagungen 
beriicksichtigt und aus praktischen Griinden nicht beriicksichtigt werden konnte; 
es wiirde dies jedoch hier zu weit fiihren. 

Nahere Anweisungen fiber die verschiedenen Verwendungs
mijglichkeiten des Trubyte-Artikulators . . . 

a) Verwend ung des Tru byte -Artikula tors fiir Liickenge bisse, wenn 
der Gesichtsbogen .zlIr individuellen raumlichen Orientierung der Gipsmodelle 
nicht verwendet werden will (Abb. 63). 

Handbuch der Zahnheilkunde. III. 3. A. 14 
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Vor allem wird mit den Schrauben 1 die Kondylenachse fixiert. CNicht ver
gessen!!!) Dann entferne man den Stift 0' aus seinem Loche (Abb. 63) und 
stecke ihn vorne durch den Stiitzstift bei O. Man achte darauf, daB der Stiitz
stift oben bei St. vorragt. Rierauf lege man eine Glasplatte iiber diesen Stift und 
iiber die Nocken F, an denen die Federn befestigt sind. Diese Ebene ist dann 
die statistisch richtige Okklusionsebene. Auf diese Ebene legt man das obere 
Gipsmodell derart, daB die Schneidezahne sich iiber der Spitze des Stiftes 7 
befinden und gipst es an dem Oberteil an. Dann wird der Stift 0 wieder an 
seinen Ort bei 0' tief eingesteckt, damit die Rolle 5 nicht verloren geht bei 
der nachfolgenden Prozedur. 

Rierauf kehrt man den Artikulator um, legt das untere Gipsmodell in 
Okklusion mit dem oberen und gipst es an den Unterteil des Artikulators. Die 

Abb. 63. Verwendung des Trubyte-Artikulators fUr Luckengebisse. 

Kauflachen der Gipszahne werden durch einen Anstrich von alkoholischer 
SchellacklOsung gehartet, und nachdem der Schellack gut getrocknet ist, kann 
man nach Losen der Schrauben 1 die verstellbaren Teile des Artikulators 1, 2, 3, 
sowie 4, 5 und 14, 15, 16 durch Probieren derart einstellen, daB bei VorbiB 
und SeitbiB die Gipszahne der Modelle glatt aneinander vorbeigleiten, ohne sich 
gegenseitig zu beschleifen und abzuniitzen. Dann wird es auch moglich sein 
die kiinstlichen Zahne richtig einstellen zu konnen, was namentlich bei Briicken
arbeiten sehr wichtig ist! 

b) Verwendung des Trubyte-Artikulators fur ganze Prothesen als 
Mittelwertartikulator , wenn der Gesichtsbogen zur individueUen raum
lichen Orientierung der Gipsmodelle nicht verwendet werden will, und wenn 
die individuelle Gelenkbahn und Schneidezahufiihrung aus Bequemlichkeit nicht 
registriert wird. 

Man entfernt den Stift 0' aus seinem Loch (Abb. 63) und steckt denselben 
durch den vorderen Stutzstift bei 0 (Abb. 64), stellt den Stutzstift moglichst 
kurz ein, so daB er oben bei St. uber seine Fiihrung hervorragt. Fixiert durch 
Anziehen der Schrauben 1 (Abb. 56) die Kondylenachse! (nicht vergessen!! !). 
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Bringt Gips auf den Unterteil des Artikulators und stellt die Gipsmodelle, die 
durch die Schllisselstiicke S und eine Schnur zusammengehalten sind, derart 
auf den weichen Gips, daB der Stift 0 auf der Okklusionsebene ist und in 
Beriihrung mit dem oberen vorderen Bif3wall, wie es in Abb. 64 dargestellt ist. 
Nachher gipst man auch das obere Modell fest. Die verstellbaren Skalen des 
Artikulators werden auf Mittel eingestellt, also die Gelenkbahn auf 30°, die 
laterale Schneidezahnfiihrung auf etwa 130° und die sagittale Neigung der 
Schneidezahnfiihrung auf etwa 30°. Die Bennettplatte laBt man so, wie in 
Abb. 58 dargestellt ist. 

Von hier an sind zwei Variationen moglich. 
Die erste Variation geht folgendermaBen weiter: 
Die Kondylenachse ist yom Eingipsen her noch fixiert und mit dieser 

Abb. 64. Verwendung des Trubyte·Artikulators fiir ganze Prothesen als 
Mittelwertartikulator. 

Scharnierachse stellt man die kiinstlichen Vorderzahne oben und unten auf, 
also ohne seitliche Bewegungen zu machen. Hernach wird der Stiitzstift derart 
verlangert, daB er oben bei St. (Abb. 64) nicht mehr vorragt und steIIt jetzt 
die Pramolaren und Molaren auf. 

Nun erst wird die Kondylenachse frei gemacht durch Losen der Schrauben 1 
(Abb.63) und verkiirzt den Stiitzstift 13 urn einen Millimeter und nimmt die 
automatische Stellungskorrektur vor (Abb.162) bei Seitbif3 und VorbiB. 

Jetzt stellt man die Skala (Abb. 62) auf etwa 0-20° ein nach den Angaben 
hinter Abb. 178 und beginnt mit dem Einschleifen mit Karborundpulver. 1st 
dies gemacht, so wird der Stiitzstift 13 (Abb. 56) etappenweise immer mehr 
gekiirzt und weiter geschliffen bis man wieder auf der Bif3hohe angelangt ist, 
bei der man die ModelIe in den Artikulator eingegipst hat. 

Die zweite Variation zu Abb. 64. 
c) Verwendung des Trubyte-Artikulators fiir ganze Prothesen als halb

verstellbarer Artikulator ohne Verwendung des Gesichtsbogens. 
Diese halbe Verstellbarkeit besteht darin, daB der Artikulator nur der indivi

duell registrierten Schneidezahnbahn Abb. 173 angepaBt wird, wahrend die 
14* 
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sagittale Neigung der Gelenkbahn auf dem statistischen Mittel von 30 0 belassen 
wird. Voraussetzung fiir diese zweite Variation ist also, daB die laterale Schneide
zahnbahn registriert worden ist nach den Anweisungen: C. Sichere Methode. 
Ferner, daB die so erhaltene zentrale Okklusion durch die bei den Abb. 173 und 174 
beschriebene Schliisselstiickmethode fixiert worden ist. 

Anweisung. Zunachst wird alles das gemacht, was in der vorigen Anweisung 
beschrieben worden ist bis zur ersten Variation. Von da an beginnt die zweite 
Variation: Man iibertragt die im schwarzen Wachs registrierte laterale Schneide
zahnbahn auf den Artikulator, wie es beschrieben ist in dem Paragraphen 2 
zu Abb. 178. Hierauf verfahrt man weiter, wie in der ersten Variation 
beschrieben worden ist. 

d) Verwendung des Trubyte-Artikulators als voll verstellbarer 
Artikulator. 

Wenn man einmal diese drei Moglichkeiten der Verwendung des Trubyte
Artikulators gut beherrscht, ohne groBen Zeitverlust, dann erst kann man 
iibergehen zur Anwendung des Gesichtsbogens, die erst die vollstandige 
individuelle Anpassung des Artikulators an die dem Patienten eigentiimlichen 
Kieferbewegungen gestattet, wie es in Abschnitt IV zu den Abb. 176-178 be
schrieben ist. 

Schlu8wort fiber den Trubyte-Artikulator. 
Das was hier noch gesagt werden soli, gilt in gleicher Weise auch fiir aIle 

anderen verstellbaren ArtikuIatoren. 
Anfanger, die das Abdrucknehmen, das Bi6nehmen, das Aufstellen der 

Zahne, das Vulkanisieren nicht voll beherrschen, diirfen nicht erwarten, allein 
durch die Verwendung eines verstellbaren Artikulators hundertprozentige Resul
tate mit ihren Prothesen zu erzielen. Denn wenn in obengenannten Vorarbeiten 
Fehler gemacht werden, so iiberschatten dieselben die mit dem Artikulator 
erreichten V orteile dermaBen, daB die fertige Prothese doch einen MiBerfolg 
bilden kann. 

Auch da gilt der Satz: "Nicht das Instrument allein verbiirgt den Erfolg, 
sondern der Arbeiter hinter dem Instrument kann allein ein gutes Resultat 
garantieren. " 

Nur wer etappenweise vorgeht, yom leichteren zum schwierigeren, wie es 
auf den vorhergehenden Seiten dargestellt worden ist, wird es lernen, die Vor
teile, die dieser Artikulator bietet, voll auszuniitzen. 

C. Der Dreipunkt-Artikulator. 
(Nicht verstellbarer Mittelwertartikulator.) 

Er benotigt keine Messungen am Patienten und gestattet folgende Be-
wegungen der Kondylen in einem mittleren Grade. 

1. Die Bewegung nach Bonwill, d. h. riickwarts und vorwarts. 
2. Die Bewegung nach Luce und Walker, auf- und abwarts. 
3. Die Bewegung nach Bennett, einwarts und auswarts. 
Durch die schiefe Ebene (Abb. 65, 1), auf der der vordere Stiitzstift gleitet, 

wird bei den seitlichen Bewegungen die Schneidezahngegend zur tTberwindung 
des Schneidezahniiberbisses der Natur entsprechend gehoben. 

1. ErkHirung des Artikulators. 
Seit Januar 1924 ist auch ein neues Modell dieses einfachen Dreipunkt

ArtikuIators fertig geworden, das jedoch keine prinzipiellen Verschiedenheiten 
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aufweist, sondern nur nach rein praktischen Gesichtspunkten abgeandert 
worden ist. 

In Abb. 65 ist ein normaler menschlicher Unterkiefer so in den Artikulator 
gestellt, urn die drei korrespondierenden Hauptpunkte I, II, III von Unter
kiefer und Artikulator zu zeigen. Das Querstangelchen II, III, die Kondylen
achse, dient zum besseren Verstandnis des Artikulators und ferner fiir die am 
Schlusse angegebene einfache MeBmethode. Urn diesen drei Hauptpunkten des 
Bon willschen Dreiecks am Artikulator eine naturgemaBe Bewegung zu erteilen, 
sind vor und hinter denselben am Artikulatorunterteil drei geneigte Rutsch
flachen UI , U2, U3 angebracht, auf denen die drei Stifte 1, 2, 3 des Artikulator
oberteils gleiten konnen, und dies in folgender Weise: 

, '. 
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Abb.65. Verhaltnis von Artikulator 
zu Unterkiefer. 

Abb. 66. Bewegungen der Teile des 
Artikulators bei SeitbiB rechts. 

A. Beim SeitbiB (sieheAbb. 66). UUU sind die Rutschflachen des Unter-
teils, 1, 2, 3 die Gleitpunkte des Oberteils O. 

Punkt I gleitet auf einer 40° geneigten Flache U (vgl. mit Abb. 68). 
Punkte 2 und 3 gleiten auf 33° geneigten Flachen U U (vgl. mit Abb. 68). 
Diese Punkte 2 und 3 sind also nicht Gelenkpunkte (siehe Abb. 65), sondern 

sie fallen mit den Drehzentren zusammen (Abb. 49 Rl. und Rr.). 
Machen wir nun z. B. einen SeitbiB mit Kinn nach rechts (Abb. 66), so daB 

Drehzentrum 2 in seiner Grube bleibt und Zentrum 3 nach hinten aufwarts 
gleitet, dann macht der vordere Stift I die charakteristische Schneidezahn
bewegung von A nach B und diese Bewegung entspricht dann folgender 
Bewegung des Unterkiefers. 

Schneidezahnpunkt I geht nach b, etwa 40° steigend, Gelenkkopf
punkt III geht von a nach b, also vorwarts (nach Bonwill) und 33° abwarts 
(nach Walker) und 17° einwarts (nach Bennett), Gelenkkopfpunkt II 
geht von a nach b, also etwas schrag auswarts, dadurch machen die Molaren 
rechts (R), d. h. auf der BeiBseite W eine Bewegung von a-b in die doppelte 
Hocker auf Hockerstellung und die Molaren links (L), auf der Balancierseite B, 
eine Bewegung von a-b und gelangen dadurch in die einfache Hockerstellung. 
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Um diese Stellung zu erreichen, wird in Wirklichkeit von der gesamten 
gebogenen Gelenkbahn p-p nur die 33 0 geneigte Strecke W beansprucht, 
denn die Strecken e und b haben nur Giiltigkeit fur extreme Bewegungen 
(Abb.66). Jener Strecke W der Gelenkbahn entsprechen die RutschflachenU2 
und Us der beiden hinteren Stutzpunkte des Artikulators. Die Biegung dieser 
Rutschflachen entspricht einem Kreis von 10 mm Radius (Abb. 69). 

B. Beim Auf- und ZubiB (Abb. 67) offnet sich der Artikulator um die 
beiden Drehzentren 2 und 3 (Abb.65) oder rc in Abb. 67. Dabei beschreiben 
die unteren Schneidezahne und Molaren naturliche Kreisbahnen r, also abwarts 
und etwas ruckwarts. 

(Die wahre Offnungsachse geht allerdings durch Punkt R C und die wahren 
Offnungsbahnen der Zahne waren wie die Kreisbogen R; diese sind jedoch bei 
geringer Offnung von etwa 1 cm fast vollkommen gleich wie diejenigen in der 

IV 

':~R 
r 

Abb.67. Bewegungen der Teile des Artikulators beim Offnen. 

Richtung r, so daB es unnotig ist, eine besondere Offnungsachse am Artikulator 
anzubringen, und man kann in diesem Artikulator also BiBerhohungen und 
BiBerniedrigungen mit praktisch geniigender Genauigkeit vornehmen, denn R C 
ist ja auch nur die statistisch ermittelte mittlere Lage dieser Achse, also auch 
nicht fur aIle FaIle ganz genau.) 

Die Offnungsachse durch rc gibt der Gelenkkopfgegend II III eine unrichtige 
Offnungsbewegung nach r. Da aber an diesem Artikulator diese Gegend keine 
fuhrende Rolle ausubt, hat dies nichts zu bedeuten, denn die Hauptsache ist, 
daB die Zahne aIle Bewegungen auf und zu, hin und her und vor- und ruckwarts 
richtig ausfiihren. 

Die meisten bisherigen Artikulatoren offnen sich um die Kondylengegend 
(II, III), dann bewegen sich aIle kiinstlichen Zahne auf der Offnungsbahn Fin 
Abb. 67, welche in der Natur nur ganz ausnahmsweise vorkommt. 

Der Gysi-Artikulator ist der erste, der diese natiirlichen, auf genauen 
Untersuchungen beruhenden Offnungsbewegungen nachahmt. 

C. Beim VorbiB (Abb.68) gleiten die drei Hauptpunkte 1,2, 3 (Abb. 65) 
des Artikulatoroberteils auf den drei Rutschflachen des Unterteils. Die vordere 
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Rutschflache ist 40 0 geneigt, die beiden hinteren 33 0 (Abb.68). Gleiten nun 
die Stute Fund R nach hinten au£warts, so hat dies zur Wirkung, daB der 
virtuelIe Gelenkkop£ C des Artikulators abwarts und vorwarts geht in einem 

Abb.68. Bewegungen der Teile des Artikulators beim VorbiB. 

Winkel von etwa 33 0 in bezug auf die Kauebene (P), und samtliche Zahne 
machen eine dementsprechende natiirliche VorbiBbewegung. 

Bei natiirlichen Zahnen ist die vorne fiihrende Palatinalflache der oberen 
Schneidezahne zur Kauebene 50-80 0 geneigt, was beim VorbiB einen derart 

Abb. 69. In den Artikulator eingezeichneter Unterkiefer zeigt die Kondylenbewegung und 
Schneidezahnbewegung beim VorbiB. 

starken Druck nach vorne erzeugt, wie er von kiinstlichen Zahnen und flachen 
Gaumen ohne Verschiebung der Prothese nicht ausgehalten werden konnte; 
deshalb verwendet der Prothetiker aus praktischen Griinden nur diese Neigung 
von 40 0 (Abb. 69), was iiberdies die Verwendung von Molaren mit geringer 
BiBtiefe erlaubt. {Naheres hieriiber siehe in meinen Arbeiten tiber die Anato
formzahne.} 
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Fiir vollstandigen Zahnersatz tut man gut auf diese 40 0 geneigte Flache 
ein Stuck Blech mit etwas Abdruckmasse zu befestigen, derart, daB diese Rutsch
flache nur noch etwa 10 0 geneigt ist. 

2. Zusammenfassung. 
Aus diesen Erklarungen geht also unwiderleglich hervor, daB dieser Drei

punkt-Artikulator samtliche normalen Bewegungen des Unterkiefers 
naturgetreu nachmacht, also so, wie es in Abb. 70 dargestellt ist. 

A. Beim SeitbiB, z. B. Kinn nach links (L) lauft Kondylus Or in 
Richtung SL, und Kondylus Olin Richtung SL, und Schneidezahn I nach 
S links, die Molaren nach L; oder umgekehrt bei SeitbiB Kinn nach rechts R 

Abb.70. Bewegungen des Unterkiefers bei SeitbiB, VorbiB und beim CHinen. 

lauft Cl in Richtung SR, Or in Richtung SR, und I nach S, die Molaren 
nach R. 

B. Beim Offnen gehen die Schneidezahne und Molaren in Richtung O. 
O. Beim VorbiB gehen die Kondylen Or und 01 in Richtung V, die 

Schneidezahne in Richtung V, ebenso die Molaren. 
Infolge seines einfachen Baues ist dieser Dreipunkt-Artikulator leicht zu 

verstehen und leicht zu handhaben und genugt fiir die meisten ganzen Zahn
ersatzstucke, well aIle seine Teile dem statistischen Mittel oder Normalfall 
entsprechen. Nur fur stark von der Norm abweichende FaIle muBte ein individuell 
verstellbarer Artikulator verwendet werden. 

Leider sieht man es den Patienten nicht von auBen schon an, ob sie einen 
von der Norm abweichenden Fall darstellen und lauft man daher bei ganzen 
Prothesen immer Gefahr, einen MiBgriff zu tun, wenn sie im Dreipunkt her
gestellt werden. Man sollte also fur jede ganze Prothese die Kieferbewegungen 
messen und einen verstellbaren Artikulator verwenden. Selbst fiir groBere 
Bruckenarbeiten sollte dies gemacht werden, wie Tiersch-Basel es bewiesen 
hat und wie viele amerikanische Praktiker es tun. 



Notwendigkeit der Kieferbewegungsmessungen. 217 
---------------------------

Nur fiir partielle Platten und kleinere Kronen und Briickenarbeiten kann 
ohne weiteres der Dreipunkt-Artikulator verwendet werden. Wer aber fiir 
diese Arbeiten einen Scharnierartikulator verwendet, steht nicht auf der Rohe 
der Zeit. 

IV. Notwendigkeit der Kiefermessnngen nnd die 
Wichtigkeit ihrer Ubertragnng anf den Artiknlator, 
bei der Herstellnng eines vollstandigen Zahnersatzes. 

A. Die Bewegung der Zahne je nach der Lage 
der Offnungsachse. 

Solange bei einer Prothesenarbeit die BiBhohe erhalten bleibt, ist es gleich
giiltig, ob der Artikulator eine richtig liegende Rotationsachse (Abb. 33 B) hat 

Abb. 71. Unterkiefer urn das richtige Rota
tionszentrum B geiiffnet. Voll ausgezogene 

Linienoffnungsrichtung senkrecht zur 
Kauflache. 

Abb. 72. A = falsches Rotationszentrum 
Gelenkkopf. Punktierte Linienoffnungsrich
tungen nicht senkrecht zur Kauebene (daher 

ungiinstige Wirkung). 

oder nicht. Dies ist also der Fall bei allen partiellen Prothesen, bei denen die 
Artikulationshohe durch die natiirlichen Zahne gegeben und daher unverander
lich ist. 

Bei vollstandigem Zahnersatz jedoch kann es vorkommen, daB man sich 
wahrend der Arbeit entschlieBt, die BiBhohe zu vergroBern oder zu verringern, 
oder es kann sich die BiBhohe auch unwillkiirlich durch Unachtsamkeit ver
groBern oder verringern. Das letztere tritt hauptsachlich leicht ein infolge 
der Nachgiebigkeit des Wachses, in welchem die Porzellanzahne aufgestellt 
werden, wenn ein Artikulator ohne den von mir eingefiihrten vorderen Stiitz
stift verwendet wird. 

In diesen Fallen ist es wichtig, daB der Artikulator eine richtig gelegene 
Rotationsachse hat (siehe Abb. 33 B), damit die Schneidezahne die richtige 
Bahn b-B beschreiben, daB sie also weder zuweit nach vorn geraten (nach a), 
wie es bei den bisherigen Artikulatoren, deren Rotationsachse (Abb. 33 A) im 
Gelenkkopf liegt, stattfindet, oder zu weit nach riickwarts (c), wenn die 
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Rotationsachse auf der Hohe der Kauebene (Abb. 33 C) liegt, wie beim Kerr· 
Artikulator. 

Wie aus Abb. 71 ersichtlich ist, stellt die tatsachliche Lage der Rotations· 
achse in B zugleich auch die gUnstigste mechanische Bedingung fUr die Zero 
kleinerung der Nahrung dar, weil die Einwirkung der Zahne in vertikaler 
Richtung erfolgt. (Siehe die voll ausgezogenen Bewegungsbahnen.) Wiirde, wie 
bisher angenommen wurde, das Zentrum statt in B in A liegen, so miiBten 
die Zahne eine schiefe Bahn verfolgen (punktierte Linie in Abb.72), die 
abgesehen von der mechanischen UnzweckmaBigkeit noch den Nachteil nach 
sich ziehen wiirde, daB die Nahrung, statt zwischen den Zahnen festgehalten 
zu werden, ausweichen konnte. Schon daB dieses Ausweichen der Nahrung in 

Wirklichkeit nicht stattfindet, kann 
A N 
® ® 

I 
® 

I 
® 

N 1/ uns Beweis genug dafiir sein, daB 
® ® 

Abb. 73. Zeigt die spitzbogenfiirrnigen Bewe
gungsbahnen der Gelenkpunkte, der Molar-, 
Pramolar· und Schneidezahnpunkte beirn 
Links· und RechtsbiJl, je nach der Lage der 

Rotationspunkte. 

die Lage des Rotationszentrums im 
Gelenkkopfe eine falsche Hypo. 
these ist. 

Wie wir bereits weiter vorne er· 
wahnt haben, darf man in einem 
Artikulator, der sich um die Kon· 
dylenachse offnet und schlieBt, keine 
Veranderungen der BiBhOhe vor· 
nehmen, sondern muB dies, wenn 
es notig wird, im Munde des Pa· 
tienten machen und dann ein Gips. 
modell nach dem neuen BiB frisch 
im Artikulator eingipsen. Es laBt 
sich eben nicht bei jeder Artikulator· 
konstruktion die richtige Offnungs. 
achse anbringen. Fiir die Herstel. 
lung ganzer Prothesen und groBer 
Briickenarbeiten ist dies jedoch kein 
Fehler, denn wenn man die Molaren 

in Form einer sog. Kompensationskurve, oder Speeschen Kurve aufstellt, so 
entstehen beirn ZentralbiB im Munde des Patienten ohne weiteres die in 
Abb.71 dargestellten Verhaltnisse. 

B. Bedeutung des Spitzbogens der Schneidezahnfiihrung. 
Nach meinen neuesten Untersuchungen hat die individuelle Registrierung 

des Spitzbogens der lateralen Schneidezahnbahn und deren Einstellung auf dem 
verstellbaren Artikulator die groBte Bedeutung von allen individuellen Ver· 
anderlichkeiten. 

Wie aus Abb. 73 hervorgeht, andert sich je nach dem Winkel der Schneide· 
zahnbahn auch die Richtung der Molarenbahnen. Es ist daher sehr wichtig, 
daB die kiinstlichen Zahne mit Karborundpulver auf die individuelle Bewegungs. 
bahn eingeschliffen werden. Je nach dem Winkel des Spitzbogens der Schneide. 
zahnbahn liegen die zugehorigen Rotationspunkte an verschiedenen Stellen 
hinter den Kondylen. Steckt man eine Zirkelspitze abwechselnd in diese drei 
verschiedenen Rotationspunkte, so kann man mit der anderen Zirkelspitze 
die zugehorigen Molarenbahnen zur Darstellung bringen. 

AuJlerdem hat die Registrierung des Spitzbogens noch den groBen Wert, 
daB es mit dessen Hille moglich ist, bei der BiBnahme die genaue Lage der 
zentralen Okklusion zu ermitteln. (Naheres hieriiber siehe Abb. 173.) 
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c. Die Bewegnng der Zahne bei vernachlassigter 
Distanzbestimmnng in horizontaler Beziehnng. 

Es ergeben sich Ungenauigkeiten, wenn die Entfernungen der Alveolarrander 
von den Gelenkkopfen am Patienten nicht ermittelt und die Modelle aufs 
Geratewohl in den Artikulator eingegipst werden. Bei dieser Arbeitsweise kann 
es sich hOchstens um ein zufalliges Treffen der richtigen Bewegungsbedingungen 
fUr die Hocker handeln. Bei normaler Distanzbestimmung (Abb. 74, Normal) 
beschreibt der linguale Molarenhocker M, bei RechtsbiB, wenn das Zentrum sich 
im Punkte R befindet, eine zwischen 3 R und 2 R liegende Bahn (siehe auch 

3 
R 

Normal 

Abb. 74. Die verschiedenen Bewe
gungsbahnen der Zahne, je nachdem 
die Modelle in normaler Entfernung 
von der Gelenkachse R L, zu nahe 
(2) oder zu weit (3) von ihr ein-

gegipst wurden. 

3 

Abb. 75. Bahn von M nach 3 L kommt zu
stande beim LinksbiB, Bahn von M nach 3 R 
kommt zustande beim RechtsbiB, wenn die 
Modelle zu weit von der Gelenkachse entfernt 
sind. Bahn M 2 Lund M 2 R kommt zustande 
beim RechtsbiB, wenn die Modelle zu nahe der 
Gelenkbahn eingegipst worden sind. Um obiges 
besser darstellen zu konnen, wurde die Be-

wegungsschablone von Abb.74 entfernt. 

Abb. 75). Ware die Distanz aber zu nahe oder zu weit entfernt von der Normal
lage angenommen, d. h. befande sich das Zentrum rechts auf Linie 2 oder 3, so 
wiirde derselbe Hocker bei RechtsbiB die mit 2 Roder 3 R bezeichneten Bahnen 
beschreiben. Ahnliche Verha1tnisse ergeben sich auch bei einer Bewegung aus 
dem linken Rotationszentrum L in Abb. 74. Aus diesen zwei unnormalen 
Distanzbestimmungen wiirde sich aber wiederum die Leistungsfahigkeit der 
Prothese, wegen falscher Hockerstellung, nach mancher Richtung hin als 
illusorisch erweisen. 

Es sollten daher die Gipsmodelle immer mit Hilfe des Gesichtsbogens raum
lich richtig im Artikulator orientiert werden. 

D. Die Bewegnng der Zahne bei falscher vertikaler 
Distanz der Kanebene nnter der Offnnngsachse. 

Betrachten wir nun auf Abb. 76 die Verhaltnisse, in welchen die 
Molaren zu der richtigen Kaudruckslinie eingestellt werden, je nachdem die 
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Distanzbestimmung in vertikaler Beziehung richtig gemessen oder nachlassig 
eingesetzt worden ist. 

Diesen ungiinstigen Verhaltnissen weicht nun unser Dreipunkt-Artikulator 
aus (Zeichnung 2, Abb. 76). Indem die Kauebene als 17 mm unter der Offnungs
achse (Ro) liegend genommen wird, konnen die Molaren in Ubereinstimmung 
mit der Richtung des Kaudruckes im Artikulator so ihrer Langsachse nach 
eingestellt und die Hocker in denjenigen Bewegungsbahnen eingeschliffen werden, 
die sie beim Patienten ausfiihren werden. 

Werden die Probierschablonen aber mit Hilfe des Gesichtsbogens am Kopfe 
des Patienten zur Kondylenachse orientiert und dann die Gipsmodelle am 
Gesichtsbogen (Abb. 175) richtig zur Artikulatorachse eingegipst, so erhalt man 

Abb. 76. Zeigt die Verschiedenheiten der 
Bewegungsbahnen in bezug auf die Kau
flachen der Molaren. 1= wenn die Kauebene 
auf der Hohe der Rotationsachse eingegipst 
ist (Kerr-Artikulator) . 2 = wenn die Kau
ebene 17 mm unter der Rotationsachse ein
gegipst ist (Gysi-Artikulator). 3 = wenn die 
Kauebene 35 mm unter der Rotationsachse 
eingegipst ist (aIle anderen Artikulatoren). 
4 = wenn die Kauebene zu tief unter die 

Kondylenachse eingegipst worden ist. 

nicht nur einen Annaherungswert, 
sondern eine individuelle Genauigkeit. 

E. Das Me6instrument 
zur Bestimmung der 
Boschungswinkel, der 

Langsrinne der Molaren. 

Wirwollen nun noch untersuchen, 
welchen EinfluB die verschiedenen 
Gelenkbahn-Neigungen und die ver
schiedenen Neigungen der Rumpel
schen Schneidezahnfiihrungen aus
iiben auf die Form der Zahne, 
speziell der Molaren. 

Diese Untersuchung kann durch 
darstellende Geometrie gemacht 
werden oder direkt im dreidimen
sionalen Raume, dazu benotigen wir 
ein besonderes MeBinstrument. 

Zwischen der bukkalen und lin
gualen Hockerreihe erstreckt sich 

in der Richtung der Zahnreihen eine Vertiefung, die man praktisch als die 
Langsrinne in der Kauflache der Molaren bezeichnen kann. Die Hockerflachen, 
welche diese Langsrinne der molaren Kauflachen begrenzen, nennt man die Balan
cierfacetten und die Arbeitsfacetten. Diese auf einem frontalen Vertikalschnitt 
durch die oberen und unteren Molaren erscheinenden Facetten verteilen sich 
folgendermaBen: Die auf dem bukkalen Drittel und die auf dem lingualen 
Drittel der Kauflache gelegenen Facetten funktionieren bei einem reinen Seit
biB als Arbeitsfacetten, wahrend die auf dem mittleren Drittel gelegenen Facetten 
als Balancierfacetten wirken (siehe Abb. 87, 89 und Abb. 46 F). Die Balancier
facetten sind wangenwarts geneigt an den oberen Backenzahnen und zungen
warts an den unteren. In Abb. 77 ist nun die Arbeitsweise dieses MeBinstrumentes 
veranschaulicht. Auf die untere Wachsschablone werden, in der Molarengegend, 
zwei urn eine Langsachse bewegliche Flachen befestigt, deren jeweilige Stellung 
an einer in Grade geteilten Skala abgelesen werden kann. In diese Rinne mit 
beweglichen Seiten kann ein Stift heruntergelassen werden, der am Oberteil des 
Artikulators verstellbar befestigt ist. Die Spitze dieses Stutes kann sonach an 
die Stelle irgendeines palatinalen oberen Molarenhockers treten, der in der 
Natur mit der Kaurinne des unteren Molaren artikuliert. Fiihrt man jetzt 
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SeitbiB nach links und rechts aus, so verzeichnet der Stift auf den beruBten 
Flachen 1. seine Bahnrichtung und Bahnlange, 2. auf der Skala kann zugleich 
abgelesen werden, wie steil der Boschungswinkel der Bahn£lache ist. Bei den 
natiirlichen Zahnen sind ja diese Bahnflachen an den Hockern mehr oder 
weniger rundlich; man kann sich aber gleichwohl mit diesem Instrument in 
schematischer Weise sohr schon iiber diese Bewegungsbahnen und Winkel 
orientieren. An rundlichen Hockern modifizieren sie sich zwar ein wenig, aber 
im groBen und ganzen unterordnen sie sich doch den durch die Gelenkkopfe 
und die vordere Schneidezahnfuhrung bedingten Bewegungsgesetzen. 

In meinen friiheren Schriften habe ich jeweils die Resultate dieser Messungen 
der Facettenwinkel in :Form von Tabellen publiziert. Da es aber fur den nur 
praktisch tatigen Zahnarzt schwer ist, sich eine klare Vorstellung zu machen 
iiber die wirkliche FehlergroBe einer Winkeldifferenz von 10°, z. B. der Balancier
facetten, so will ich diesmal versuchen, 
dasselbe auf andere Weise darzustellen 
(siehe Abb. 78). Fassen wir die Er
gebnisse dieser Untersuchungsreihe 
kurz zusammen, so konnen wir sagen: 
Wenn bei der Herstellung einer Pro
these ein Fehler in der sagittalen 
Neigung der Gelenkbahn des Arti
kulators gemacht worden ist, so hat 
dieser Fehler einen nur geringen Ein
fluB auf die SeitbiBstellung der Mo
laren (1. 1 und 3). Dagegen kann der
selbe Fehler auf die VorbiBstellung 
der gesamten Zahnreihe storend ein
wirken (III. 1 und 3). Es lohnt sich 
daher die individuelle Gelenkbahn 
des Patienten am verstellbaren Arti
kulator anzubringen. Wenn bei der 
Herstellung einer Prothcse ein Fehler 
in der lateralen Neigung der Gelenk-

Abb. 77. Instrument zur Messung der die 
Kaurinne bildenden B6schungen in Verbin
dung mit verstellbarem Gysi-Artikulator 

(Modell 1912). 

bahn (Bennett) des Artikulators von + oder - 15° gemacht worden ist, so 
ist die Wirkung dieses Fehlers so klein (II. 1 und 3), daB er yom Patienten 
kaum als storend empfunden wird. Es lohnt sich daher nicht, den individuellen 
Bennett des Patienten zu registrieren und auf den verstellbaren Artikulator 
zu iibertragen, es geniigt vollkommen, wenn der Artikulator einen mittleren 
Bennett von 15° besitzt. 

Wenn bei der Herstellung einer Prbthese ein grober Fehler in der lateralen 
Neigung der Schneidezahnfiihrung des Artikulators gemacht worden ist, so 
wirkt dieser Fehler sehr storend, besonders wenn der Spitzbogenwinkel am 
Artikulatior kleiner ist als derjenige des Patienten (Abb.133). V gl. Abb. 78, IV. 3. 
Es lohnt sich daher sehr diesen Spitzbogenwinkel individuell zu registrieren 
und auf den verstellbaren Artikulator zu iibertragen!, umsomehr als man mit 
diesem Spitzbogenwinkel zugleich die genaue zentrale Okklusion findet (Abb.173). 
Wer die Resultate dieser neuen Messungen vergleicht mit den Resultaten, 
die in der ersten Auflage dieses Werkes publiziert wurden, wird leicht einen 
Unterschied finden, namentlich in der Bewertung der Bennettschen Lateral
bewegung der Kondylen. Dies kommt daher, weil diese neuen Messungen 
gemacht wurden in dem auBerst stabil und prazis gebauten Trubyte-Artikulator, 
bei dem iiberdies aIle Fiihrungen geradlinig sind, wahrend der Artikulator von 
Abb. 77, mit dem die alten Messungen gemacht wurden, nicht so stark gebaut 
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Abb.78. 

Wenn ein Patient mit 10° Gelenkbahn die sub I 2 
erwahnten Molaren erhalt, so klaffen auf der 
Arbeitsseite A die Arbeitsfacetten urn Packpapier
dicke. Bei Patient mit 20°, urn Briefpapierdicke. 

Kiinstliche Molaren in SeitbiJ3stellung, mit Kar
borundpulver eingeschliffen, bei sagittaler Ge

lenkbahnneigung von 30°. 

Wenn ein Patient mit 40° Gelenkbahn die sub I 2 
erwahnten Molaren erhalt, so klaffen auf der 
Balanceseite B, die Balancierfacetten urn Schreib
papierdicke. Bei Patient mit 50° Gelenkbahn urn 

Packpapierdicke. 

Wenn ein Patient mit 5° Bennett die sub II 2 
erwahnten Molaren erhalt, klaffen bei SeitbiB 
auf der Balanceseite B die Balancierfacetten urn 

Seidenpapierdicke. 

Kiinstliche Molaren in SeitbiBstellung mit 
Karborundpulver eingeschliffen bei la teraler 
Gelenkbahn (Bennett) von 13°. Auf der 
Arbeitsseite A sind die Arbeitsfacetten in Kontakt. 
Auf der Balanceseite B sind die Balancefacetten 

in Kontakt. 
~~~~--~ 

Wenn ein Patient mit 20° Bennett die sub II 2 
erwahnten Molaren erhalt, so klaffen bei SeitbiB 
auf der Arbeitsseite A die Arbeitsfacetten urn 

Briefpapierdicke. 

Wenn ein Patient mit 10° Gelenkbahn die sub 
III 2 erwahnten Zahne erhalt, so klaffen bei 
V or biB die Propulsionsfacetten im Frontbereich 

und die Prothese kippt. 

Kiinstliche Zahue in VorbiBstellung mit 
Kontakt samtliche Propulsionsfacetten, wei! die
selben eingeschliffen sind mit Karborund bei 
sagittaler Gelenkbahn von 30°. (Also nur 

die Retropulsionsfacetten klaffen.) 

Wenn ein Patient mit 50° Gelenkbahn die sub 
III 2 erwahnten Zahne erhalt, so klaffen bei V 0 r -
biB die Propulsionsfacetten der hinteren Zahne, 

- und die Prothese kippt. 

Wenn ein Patient mit lateraler Schneidezahn
bahnl000 die sublV2 erwahntenZahne erhaIt,so 
gehen bei Seit biB auf der Arbeitsseite die Hocker 
nicht durch die Interdentalraume, sondcrn auf die 
Propulsionsfacetten. Sind die Zahne nicht in Propul
sion eingeschliffen, so kann dies sehr storend sein. 

Kiinstliche Zahne in SeitbiBstellung der 
Arbeitsseite. Die Hocker stehen genau in den 
Interdentalraumen ihrer Antagonisten, denn sie 
wurden mit Karborund eingeschliffen bei einer 
lateralen Schneidezahnfiihrung von 120°. 

Wenn Patient 
bahn 140° die sub IV 2 erwahnten Zahne erhalt, 
so gehen bei SeitbiB auf der Arbeitsseite 
die Hocker nicht durch die Interdentalraume, 
sondern auf die Retropulsionsfacetten. Sind die 
Zahne nicht in Retropulsion eingeschliffen, kann 

dies storend sein. 
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war und in den Gelenken gebogene Fiihrungen hatte, mit denen es natiirlich 
schwierig ist einen unzweideutigen Winkel zu messen. 

Die in Abb. 78 nachgewiesenen Fehler sind allerdings nicht sehr groB, wenn 
am verstellbaren Artikulator alle iibrigen verstellbaren Elemente auf einer 
statistischen Mitteistellung waren. Die sub I und II dargestellten Fehler konnen 
im Artikulator nur undeutlich beobachtet werden; deutlicher sind die sub III 
und IV beschriebenen Fehler. 1m Munde des Patienten dagegen konnen alle 
diese Fehler durch bloBen Augenschein meistens gar nicht beobachtet werden, 
nur der Patient £iihlt, daB irgendetwas nicht richtig "klappt". 

Es gibt nun so glucklich veranlagte Zahnarzte (ich meine darunter speziell 
die Bonnerschule), die die au£gezeigten Fehler vom rein theoretischen Stand
punkte aus sehr wohl kennen, dieselbcn aber vom praktischen Standpunkte 
aus vollstandig ignorieren. Sie glauben herausgefunden zu haben, daB wenn 
der Patient nur gehorig stark zubeiBt, die Schleimhaut unter den Platten soviel 
resiliert und die Prothesen sich soviel verschieben und drehen bis schlieBlich 
doch alle Zahne ihren richtigen Kontakt finden. Ob derartige Prothesen aber 
fur den Patienten bequem sind und von den Alveolarrandern auf die Dauer 
ohne Schaden ertragen werden, bezweifle ich sehr. Mir kommt diese Argumen
tation ungefahr vor, als wenn moralische Sunder sich sagen wiirden: "Ach 
diese kleinen Sunden machen nichts, wir bereuen nachher einfach unsere Ver
fehlungen und die unendliche Barmherzigkeit Gottes bringt alles wieder in 
Ordnung". 

Diescs Experiment von Abb. 78 beweist also, daB wir die kunstlichen Zahne 
den individuellen Gelenkverhaltnissen jedes Patienten anpassen miissen, und 
daB es unrichtig ist, daB das Kiefergelenk ein derartiges Schlottergelenk ist, 
das sich irgendeiner Molarenform anpaBt. Diese Anpassung findet ja allerdings 
statt im Laufe von zwei bis funf Jahren, aber es ist dies eine sehr unangenehme 
Anpassungszeit fur den Patienten. Wenn dagegen die Zahne de m Gelenk 
angepaBt werden, ist der vollstandige Zahnersatz schon nach wenigen 
Tagen vollkommen funktionstuchtig. 

}"1, Die Propulsionsfacetten der Ziihne. 
Auf einem sagittalen Vertikalschnitt durch die oberen und unteren Molaren 

erhalt man auBer der in Abb. 78 I, II dargestellten frontalen Neigung der 
Arbeitsfacetten noch deren sagittale Neigung (siehe Abb. 78 III, IV). Auf 
einem solchen Schnitt sicht man, daB es in Wirklichkeit zwei Arten von Arbeits
facetten gibt, solche die mesial und solche die dista.lwarts gerichtet sind. AuBer 
der besprochenen Funktion bei reinem SeitbiB funktionieren diese Arbeits
facetten noch in anderer Weise, und zwar beim VorbiB (Propulsion) und beim 
RuckbiB (Retropulsion). 

Beim VorbiB gleiten die oberen Backenzahne auf den distalwarts gerichteten 
Arbeitsfacetten und dic unteren Backenzahne auf den mesialwarts gerichteten 
Arbeitsfacetten. Ich nenne daher diese Arbeitsfacetten die Propulsionsfacetten 
(Abb. 45 P.P.P.). Beim Gleiten aus der Propulsionsstellung in die zentrale 
Okklusion leisten sie Fasern Schneidearbeit, wahrend die zweite Art der Arbeits
facetten, die Retropulsionsfacetten, welche sich beim VorbiB nicht in gleitendem 
Kontakt befinden, hierbei eine Quetschfunktion auf die Nahrung ausuben. Von 
den zwei Arten von Arbeitsfacetten wirken also beim VorbiB erstens die Pro
pulsionsfacetten als Schneidefacetten, zweitens die andere Art als Quetsch
facetten (Abb. 44). Ausnahmsweise ist es moglich, daB der Unterkie£cr noch 
mehr oder weniger weit zuriickgeschoben werden kann, also uber die habituelle 
zentrale Okklusion hinaus nach hinten. Dabei gleiten dann die Backenzahne 
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auf den soeben als Quetsch£acetten bezeichneten Arbeits£acetten, man konnte 
daher dieselben als RiickbiB oder Retropulsionsfacetten bezeichnen im Gegen
satz zu den Propulsionsfacetten (Abb. 45 RRR). Die Retropulsions£acetten 
sind also an den oberen Backenzahnen die nach vorn gerichteten Arbeitsfacetten 
und an den unteren Backenzahnen die nach riickwarts gerichteten Arbeits
facetten. Nach meinen neuesten Untersuchungen spielen diese Propulsions
facetten beim Kauen cine viel groBere Rolle als man bisher vermutet hat, 
denn auf ihnen spielen sich aIle diejenigen Kaubewegungen ab, die keine 
extremen SeitbiBbewegungen sind; und diese intermediaren Kaubewegungen 
sind die gebrauchlichen, nicht die reinen SeitbiBbewegungen. Auf diesen Pro
pulsionsfacetten gleiten also die Zahne, wenn sich eine SeitbiBbewegung mit 
einer mehr oder weniger starken VorbiBbewegung kombiniert, sowie natiirlich 
auch bei allen reinen VorbiBbewegungen. Bei den oberen Schneidezahnen 
bilden die palatinalen Flachen die Propulsionsfacetten, auf denen die Schneide
kanten der unteren Schneidezahne gleiten, sowohl beim reinen SeitbiB als auch 
beim VorbiB und allen intermediaren BiBarten. Die Neigungen dieser Pro
pulsionsfacetten der Molaren und Pramolaren sind nun direkt abhangig von der 
sagittalen Neigung der Gelenkbahn und der palatinalen Flache der oberen 
Schneidezahne (siehe Abb. 61 und Abb. 45). 

Da der Prothetiker, wie wir bereits weiter vorn erwahnt haben, nach 
Belieben, d. h. unter Beriicksichtigung rein statischer Gesichtspunkte, diese 
palatinalen Schneidezahnflachen neigen kann wie er will, so ist es dagegen 
um so notwendiger, daB die Gelenkbahnneigung des Artikulators genau ent
sprechend der individuellen Gelenkbahnneigung seines Patienten eingestellt 
wird, damit diese so ungemein wichtigen Propulsionsfacetten samtlicher Molaren, 
Pramolaren und Eckzahne beim automatischen Einschleifen der Artikulation 
im Artikulator die richtige individuelle Neigung erhalten, d. h. mit der Gelenk
bahn des Patienten gut harmonieren, denn nur dann kann sich der Patient 
leicht an die Prothese gewohnen und die Prothese ist dann auch beim Kauen 
viel wirksamer. 

v. Die natiirlichen Zahne, ihre Form und Funktion. 
Dieses Kapitel behandeln wir nur insofern, als es dem Prothetiker ein Vor

bild seiner Tatigkeit geben mag und also von praktischem Nutzen sein kann. 
Aus diesem Grunde sollen auch Variationen in der Form, anormale anatomische 
Verhaltnisse, sowie iiberhaupt Einzelheiten, die keinen direkten praktischen 
Wert haben, unberiicksichtigt bleiben. 

A. Die Form der Zahnreihen. 
a) Senkrecht zur Kauflache betrachtet. In Abb. 79 ist schematisch 

die Form der oberen und unteren Zahnreihen dargestellt. 
Die 6 Frontzahne stehen in einem Bogen, welcher je nach dem allgemeinen 

Schadelbau lind Gesichtsausdruck mehr oder weniger flach oder gebogen sein 
kann. 

Die Pramolaren stehen meistens in einer Linie, die den Eckzahn mit 
dem mesialen Hocker des Mol. I verbindet. Nor,malerweise konvergieren diese 
beiderseitigen Liniennachvorne so, daB sie sich in einer Entfernung von den 
Schneidezahnen beriihren, die mehr oder weniger dem Abstand dieser Zahne 
von dem zweiten Molaren gleichkommt. Je naher die Eckzahne dieser Linie 
kommen, desto besser verbergen sich die Pramolaren hinter ihnen. 
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Die Molaren biegen von obiger Richtlinie mehr oder weniger nach 
innen abo 

Die Breite des gesamten oberen Zahnbogen wird bedingt durch die gleich
schenkligen Dreiecke (Abb. 79) . 

Die Form der unteren Zahnreihe richtet sich nach der oberen und erhalt 
durch die eigenartigen Okklusions- und UberbiBverhaltnisse, die in Abb. 79 
dargestellte Form. 

Je nach Rasse und Temperament kommen die verschiedenartigsten Varia
tionen in der Form der beiden Zahnreihen vor. 

Abb. 79. Normale Form der oberen 
und unteren Zahnreihen. 

Es wiirde zu weit fiihren, dies hier zu 
besprechen, denn der Prothetiker muB sich 
bei vollstandigem Zahnersatz nach dem je
weiligen Resorptionszustande der Alveolar
rander richten, wenn er an die Formierung 
des kiinstlichen Zahnbogens tritt. 

b) In Seitenansicht. 1m allgemeinen 
kann man sagen, daB die Zahnreihen parallel 
sind zur sog. prothetischen Ebene, die yom 
unteren Rand des auBeren Gehorganges zum 
unteren Rand des Nasenfliigels verlauft 
(siehe Abb. 31). Da die Zahnreihen aber 
gebogen sind und die prothetische Ebene 
gerade ist, ist diese Definition nur ungefahr 
richtig. Auch die Definition nach Spee, 
wonach die Biegung der unteren Zahnreihe 
in ihrer Verlangerung nach hinten im Kon
dylus ausmiindet ist nur in relativ wenig 
Fallen richtig, da diese Speekurve meistens 

. . ... 

... 

Abb. 80. Kompensationskurve der 
Zahnreihen. 

mehr oder weniger unterhalb dem Kondylus hindurch geht. Die kiinst
lichen Zahne konnen wir nur selten nach diesen beiden Definitionen anordnen, 
weil wir meistens gebunden sind an den zwischen oberem und unterem 
Alveolarrand vorhandenen Raum. In diesem gegebenen Raume stellt man die 
Zahnreihen so gut es geht in einer Kurve auf, wobei man sich an folgende 
Regeln halt. In Abb. 80 ist schematisch dargestellt, wie die normale 0 bere 
Zahnreihe yom zentralen Schneidezahn an bis zum zweiten Pramolaren auf 
einer Ebene steht; nur der laterale Schneidezahn erhe bt sich etwas darii ber. 
Die Molaren biegen von der Horizontalen mehr oder weniger nach oben abo 

Die Sternchen iiber der Wurzelgegend deuten an, wie die Zahnhals~ der 
betreffenden Zahne iiber die Bildebene hervortreten wiirden. 

Handbuch der Zahnheilkunde. III. 3. A. 15 
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Die untere Zahnreihe bildet infolge des Unterbisses ihrer Schneidezahne 
eine andere Form, und zwar eine Konkavitat der gesamten Zahnreihe - die 
Zahnkurve (Abb. 80). 

Da infolge dieser Kurve beim VorbiB und SeitbiB nicht nur die Schneide
zahne sich beruhren, sondern auch die Molaren in Beruhrung bleiben, nennt 
man sie auch Kompensationskurve (siehe Abb. 81, sechstes Bild). Spee nahm 
an, daB diese Kurve die Verschiebungsbahn des Unterkiefers bilde und daB ihr 
Zentrum immer in der Gegend der Nasenwurzel liege. Die Speesche Kurve 

AIres /Sysrem 
Flache Molaren 

ba/ilnuuf nlchr 16efr.sl nichr 

AIres /System 
Flache Molaren 

ba/dnciutnicht ~ 6eir.sl nicll' 

Abb. 81. Zeigt die Wichtigkeit der Verwendung von Molaren mit gut ausgebildeten Hockern 
(Gysi - Anatoform-Molaren). 

hat jedoch mit der Verschiebung des Gelenkkopfes nichts zu tun, denn wie 
wir zu Abb. 44 beschrieben haben, liegt die VorbiBachse bald unterhalb bald 
oberhalb des Kiefers. 

Wie wir weiter oben schon beschrieben haben, hat Balkwill heraus
gefunden, daB eine Linie yom Gelenkkopf zum Zentralpunkt der Schneidezahne 
mit der Kauebene einen Winkel von 20-30° umschlieBt. Es ist ein weiteres 
Verdienst dieses bedeutenden Forschers, 1866 darau£ hingewiesen zu haben, 
daB der hintere, an den letzten Molaren vorbeigehende Teil dieser Kompen
sationskurve parallel zu der beschriebenen Linie verlaufe und demnach in dem
selben Winkel zur Kauebene geneigt sei. Er emp£iehlt daher die hinteren 
Molaren in dieser Lage einzustellen (Abb. 81, zweite horizontale Reihe). 
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B. Form der einzelnen Zahne. 
Die speziellere Anatomie der Schneidezahne, der Einhockerzahne, der Zwei

hockerzahne, der Dreihocker- (Mol. II), Vier- und Fun£hOckerzahne (Mol. I) kann 
ich hier voraussetzen und umgehen. 

Der Prothetiker muB sich ja mit denjenigen kunstlichen Zahnformen be
gnugen, die ihm der Zahnfabrikant liefert. Darum wollen wir die Formen erst 
in Verbindung mit ihrer Funktionsbeschreibung besprechen, damit der Praktiker 
imstand ist, die fur die verschiedenen FaIle geeigneten Zahnformen auswahlen 
zu konnen und sie durch Schleifkorrekturen funktionstiichtiger zu machen. 

C. Stellung der einzelnen Zahne in der Zahnreihe. 
tJber die Stellungseigentumlichkeiten der von auBen sichtbaren Lippen

flachen der sechs oberen und sechs unteren Vorderzahne werden wir weiter 
hinten im Kapitel uber das Aufstellen der kunstlichen Zahne sprechen. Durch 
Berucksichtigung dieser Studien wird dann der Prothetiker imstande sein, ein 

Abb. 82. Neigung der oberen Molaren. 
MeBinstrument zur Bestimmung der Kau

flaehenneigung der Molaren. 

Abb.83. Neigung der unteren Molaren in der 
Kompensationskurve. MeBinstrument zur Be
stimmung der Kauflaehenneigung der Molaren. 

naturliches Aussehen der kunstlichen Frontzahne zu erzielen. Hier aber wollen 
wir die Lagerungsverhaltnisse der von der Kautatigkeit beanspruchten Flachen, 
sowohl der Frontzahne als auch der Pramolaren und Molaren untersuchen. 

Mit Hilfe der in Abb. 82 - 84 abgebildetenMeBinstrumente kann man an 
guten Gipsabgussen schoner Zahnreihen oder an Schadeln mit schonen Zahnen 
diese Neigungsverhaltnisse studieren. 

Wir beziehen da bei wieder aIle Winkel auf die Kauebene, gerade so wie 
wir die Bewegungsbahnen der drei Hauptpunkte des Unterkiefers auf die 
Kauebene bezogen haben. Man konnte dagegen einwenden, daB die Kauebene 
beim zahnlosen Menschen vollkommen willkurlich verlauft und es einem daher 
wenig nutzen tate, die Messungen auf eine willkurliche Ebene zu beziehen. 

Wie wir aber in Abb. 31 gesehen haben, ist die Kauebene parallel der Ver
bindungslinie zwischen dem unteren Rand des auBeren Gehorganges und dem 
unteren Rand der Nasenflugel, resp. dem vorderen Nasenfortsatz des Ober
kiefers, also zweier gut festgelegter Ausgangspunkte am Schadel. 

Messungen, die nach Art der Abb. 82 vorgenommen werden, ergeben die 
in Abb. 154 dargestellte Neigung der Kauflachen der oberen Pramolaren und 
Molaren. 

An den unteren Molaren sieht man diese Verhaltnisse weniger gut, weil der 
mesiale Lingualhocker gewohnlich unverhaltnismaBig hoher ist als die anderen. 

15* 
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Diese SteUungseigentiimlichkeit der Molaren soUte yom Prothetiker genau 
beriieksiehtigt werden, damit die Prothese im Munde riehtig funktioniert. 

Da aber an Prothesen der dritte Molar nieht angebraeht wird, miissen 
diese Neigungsverhaltnisse um eine Zahnbreite naeh vorwarts versehoben 
werden, d. h. der kiinstliehe zweite Molar soUte so geneigt sein wie der natiir-
liehe dritte usw. . 

Obere und untere Molar3n stehen dem naeh normalerweise mit ihren geneigten 
Kauflaehen so zueinander, wie es in Abb. 39 dargesteUt ist. 

Aus der beweglichen Sehablone der Abb. 47 (oberstes und unterstes Bild) 
ist erkennbar, wie diese natiirliehe Neigung der Kauflaehe die Balaneetatigkeit 
der Molaren siehert; Abb.42 stellt dar, wie die zweiten Molaren, wenn deren 
Kauflaehen nieht geneigt sind, auf der Balaneierseite den Kontakt verlieren 
beim SeitbiB und dadurch die Prothesen loskippen konnten. Es ist geradezu 

Abb. 84. Instrument zur Messung der Neigung 
der Lingualflache der oberen Schneidezahne. 

ein Greuel, Prothesen beurteilen zu 
miissen aus der Hand von sonst re
spektablen KoUegen, an denen die 
Molaren so gestellt sind, daB die 
Bukkalhaeker sogar iiber die Lingual
hacker hervorragen (Abb. 159c). Da 
solI man noch bei Expertisen die 
KoUegiali tat wahren! E sis t die s 
der grobste Kunstfehler, der 
an einer ganzen Prothese ge
maeht werden kann in bezug 
a uf die Zahnstell ung. 

D. Okklusion und 
Artikulation. 

Einleitung. 
Bevor wir zu einer Bespreehung 

der BiBarten iibergehen, bringen wir 
hiermit eine vergleiehende Ubersieht 
derselben. 

In Abb. 85 geben die Abbildungen a, b, e, d AuBenansiehten eines Gebisses 
und die Abbildungen a, fl, 1;" ~ Ansichten derselben BiBarten von innen. 

Abb. a und a zeigen die Ruhestellung oder zentrale Okklusion, 
b " fl zeigen den SeitbiB auf der Arbeitsseite, 

"e I;, zeigen den SeitbiB auf der Balaneierseite, 
" d " ~ zeigen den VorbiB. 

In den rechtsseitigen Abbildungen fl und !;, sieht man iiberdies die Unter
schiede in der SteHung der linken und reehten Zahnreihe bei dem betreffenden 
SeitbiB. Die nahere Besehreibung der bei der Kautatigkeit in Funktion tretenden 
Einzelheiten der versehiedenen BiBarten solI uns in den naehsten Abschnitten 
besehaftigen, wo sie an der Hand von sehematisehen Figuren naher erlautert 
werden kann. 

1. Die Bi6tiefe. 
Die Theorien iiber die BiBtiefe der versehiedenen Zahne sind so unvoll

standig und unriehtig, daB hieriiber eine weitere Auseinandersetzung notig 
ist, um die kiinstliehen Zahne aueh in dieser Beziehung richtig gestalten zu 
konnen. 
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Seit Bonwills Zeiten spukt in allen Abhandlungen das in Abb. 86 wieder
gegebene Schema herum, demzufolge die BiBtiefe von den Schneidezahnen nach 
den Molaren zu immer kleiner werden wiirde. 

Da aber die Gelenkkopfe oft eine betrachtliche Abwartsbewegung ausfiihren, 
bei ihrem Vortreten auf das Tuberkulum und dieses Abwartsgehen sogar die 

Abb. 85. Die vier Bi13arten (der in Abb. 109 abgebildeten Anatoformzahne). a. a in Okklu
sion von au13en und von innen; b. fJ in Arbcitsstellung von au13en und von innen; c. !; in 
Balancierstellung von au13en und von innen; d. 0 in Vorbi13stellung von au13en und von innen. 

Tiefe des Uberbisses der Schneidezahne iibertre£fen kann, so konnen sich die 
Verhaltnisse in direkt umgekehrtem Sinne bewahrheiten, als in dieser Abb. 86 
dargestellt ist. 

Mit genialem Blicke hat Balkwill bereits im Jahre 1866 die zutreffende 
Sachlage erkannt. 

Richtig an dieser Figur ist nur, daB die Bukkalhocker der Molaren kleiner 
sind als die Hocker der Pramolaren, die eigentliche BiBtiefe der Molaren wird 
aber bestimmt von anderen Bedingungen. 
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Wir haben wahrend unserer Untersuchungen mit Dr. Clapp (New York) 
herausgefunden, daB ein und derselbe Molar drei verschiedene vertikale BiB
tiefen haben kann, je nachdem er sich im VorbiB, Links- oder RechtsbiB 
befindet, d. h. je nachdem er in Balancier- oder Arbeitsstellung ist. 

Die BiBtiefe wird jedoch nur sekundar durch die Bewegung der Gelenk
kopfe bestimmt, denn die Zahne kommen mit fertig gebildeten Kauflachen 
hervor und das Tuberkulum wird dann nach der BiBtiefe dieser fertigen 
Kauflache umgebildet. 

Der zahnlose Mensch kommt jedoch zum Prothetiker mit einem bestimmt 
geformten Tuberkulum. Es ist nun die Au£gabe des Prothetikers, die kiinst
lichen Zahne nach diesen gegebenen Verhaltnissen zu konstruieren, wenigstens 
wenn ihm etwas daran gelegen ist, daB der Patient sofort richtig mit ihnen 
kauen kann und nicht erst zu warten braucht bis das Tuberkulum durch 
langere Umbildung sich den kiinstlichen Zahnen anpaBt. 

DaB sich das Tuberkulum je nach den Bewegungen, die dem Kiefer durch 
Veranderungen der Kautatigkeit aufgezwungen werden, umbildet, hat 

Wallisch an einem interessanten Fall 
nachweisen konnen (Arch. f. Anat. u. 
Physiol. 1912). 

Abb. 86. Darstellung der Abnahme der BiB
tiefe yon vorn nach hinten (nach Bon
will). Da aber die Kaurinne der Molaren 
tiefer ist als die Hohe der BukkalhOcker, 
ist diese Darstellung unrichtig fur Balan-

cierstellung der Molaren (Abb. 89). 

a) Die matiefe auf der Arbeitsseite. 
Beim Links- und RechtsbiB wird 

die Kauarbeit auf der Seite des relativ 
ruhenden Gelenkkopfes verrichtet, in 
Abb. 87 ist iiberaH die linke Kiefer
halite als Arbeitsseite genommen. 

In Abb. 87 b bei Wist die Arbeits
steHung der Molaren aufgezeichnet, in 
Abb. 87£ und in Abb. 88 die Kiefer

und Gelenkbewegung bei LinksbiB, welche die in Abb. c illustrierte Arbeits
steHung der linken Zahnreihen herbeifiihrt. In Abb. 88 sieht man, welche Teile 
der Hockerflachen bei diesem LinksbiB in Funktion treten. In Abb. 87 a sind 
zwei Molaren in OkklusionssteHung mit der charakteristischen Neigung der 
Kauflache des oberen Molaren gegeben. Durch diese Neigung ist die Moglichkeit 
zu den drei BiBtiefen 1, 2, 3 bedingt. 

Zum Beispiel wenn diese Molaren in die durch Abb. 87 gekennzeichnete 
Arbeitsstellung kommen, so findet, da die Hocker der oberen Zahne in den 
Rinnen zwischen den Hockern fast horizontal durchgleiten, die geringste 
vertikale Hebung statt. Die Hebung betragt in diesem Falle nur etwa ein Drittel 
der moglichen BiBtiefe. (Die anderen BiBtiefen werden weiter unten be
sprochen.) 

Friiher, als man nach der Methode des sog. Dreipunktkontaktes arbeitete, 
bei dem lin!-:s, rechts und vorne sich je eine Beriihrungsstelle befinden sollte 
(Abb.81, mittleres Bild) , unterlieB man es, die ganze auf der Arbeitsseite 
liegende Zahnreihe mit ihren Antagonisten in Beriihrung zu bringen. Man lieB 
statt dessen nur ein Paar von Antagonisten an einer Stelle sich beriihren. Auf 
diese Weise wurde ja allerdings das Kippen der Prothese vermieden, aber effek
tive Kauarbeit konnte nicht geleistet werden. In Bild d (Abb. 87) ist dar
gestellt, wie auf dieser BiBseite, wo der Gelenkkopf nur eine geringe abwarts 
gerichtete Bewegung ausfiihrt, die eingangs (Abb. 86) besprochenen Verhaltnisse 
zutreffen. 
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b) Die BiBtiefe der Balancierseite. 
In Abb. 89 ist wieder die linke Kieferhalfte wie in Abb. 87, aber diesmal 

bei RechtsbiB in BalanciersteHung aufgezeichnet. 
Diese SteHung wird also auf derjenigen Seite erreicht, wo der Gelenkkopf 

auf das Tuberkulum herunterkommt (Abb. 89f). 
Hierbei macht dieser Gelenkteil eine groBere vertikale Bewegung als die 

Schneidezahngegend und die Molaren dieser Seite bewegen sich schrag vorwarts 

L 
W 

f 

Abb.87. BiBtiefe der Arbeitsseite bei 
SeitbiB. 

R = Rechts. L = Links. 
W = Arbeitsseite. D = BiBtiefe. 

B = Balancierseite. 

iiber die oberen hinweg (siehe auch 
Abb. 88 R). 

Auf der Balancierseite kommen also 
die Molaren in die einfache Hocker-auf
Hockerstellung und es tritt da die ganze 
mogliche BiBtiefe Typus 1: 3 Abb. a 
und e in Tatigkeit. Dadurch wird er-

Abb. 88. Links biB. Bewegung der ZahnhOcker 
auf Arbeitsseite (L) quer iiber die Kauflache, auf 
Balancierseite (R) diagonal iiber die Kauflache. 
Die Querbewegung ist kurz, weil an kurzem 
Radius. Die Diagonalbewegung ist langer, 
weil an langerem Radius (siebe Mol. II. R.). 

reicht, daB trotz des starken Absteigens des Gelenkkopfes die Molaren nicht 
auBer Kontakt treten konnen. In Abb. 90 L sieht man die Art dieser Balancier
bewegung. (Aus Gysi: Artikulationsproblem.) 

Nach der Theorie des Dreipunktkontaktes wiirde es geniigen, wenn nur ein 
Antagonistenpaar in Beriihrung trate. Weit besser ist es jedoch, wenn moglichst 
viele Kontaktpunkte gescha,ffen werden, damit sich der Kaudruck speziell bei 
der unteren Prothese nicht nur auf eine Stelle, sondern auf die ganze Ausdehnung 
des Alveolarrandes verteilen kann (Abb. 89). 

Hauptsachlich muB vermieden werden, daB der Druck nicht nur auf der 
geneigten hinteren Partie des Alveolarrandes ruhe (Abb. 91), wodurch die untere 
Prothese auf der Balancierseite ganz sicher nach vorne gedrangt wiirde. 

In Abb. 88 ist eine Kieferbewegung urn den Betrag einer halben Molaren
breite wahrend eines Linksbisses dargestellt. Die dicken Striche bezeichnen die 
verschiedene Bahn, welche die Zahne beim Vorbeigleiten aneinander, sowohl auf 
der Balancierseite (links auf der Zeichnung) als auch auf der Arbeitsseite, be
schricben. 
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Aus Abb. 88 ersieht man auch, welchen Weg die Lingualhocker deroberen 
Molaren aus ihren Artikulationsgruben in den unteren Molaren heraus auf der 
Balancierseite (im Bilde links) beschreiben. Da diese Bahn nicht direkt in die 
Hocker-auf-Hockerstellung verlauft, sondern schrag der Boschung entlang geht , 
darf diese letztere viel steiler stehen (42°) als die Neigung der Transversalrinnen, 
in denen die Hocker der oberen Molaren direkt quer in die Arbeitsstellung (150) 
verlaufen. 

Bevor man die einwarts gerichtete Bewegung des Kondylus der Balancierseite 
kannte, verlangten die Zahntheoretiker viel tiefere Hockerzahne ; j etzt a ber 

L 
B 

.f' 

Abb. 89. BiBtiefe der Balancierseite beim 
SeitbiB. 

R = Rechts, L = Links, W = Arbeitsseite, 
D = BiBtiefe, B = Balancierseite. 

wird es erklarlich, warum man 
mit diesen hohen Hockerzahnen 
nur MiBerfolge hatte und immer 
wieder zu flacheren Molaren 
gegriffen werden m uBte. Meine 

Abb. 90. SeitbiB, Kinn nach rechts. Trans
versale Bewegung auf Arbeitsseite rechts 
und diagonale Bewegung auf Balancierseitc 

links . 

Abb. 91. Der geneigte Alveolarrand unter 
dem zweiten kiinstlichen Molaren erlaubt 
keinen Uberdruck, wenn die Kauflache 

nicht parallel ist zu ihm. 

Anatoform-Molaren sind unter Berucksichtigung dieser neuesten 
Erkenntnis hergestellt. 

c) Die Bi6tiefe des Vorbisses. 

Beirn VorbiB kommen beide Gelenkkopfe direkt vorwarts und abwarts, 
aber nur um einen geringen Betrag (D in Abb. 92) und wenn die Bahn der 
Schneidezahne steiler ist als die Gelenkbahn, machen die Gelenkkopfe noch eine 
geringe Drehung um die in ihrer Mitte gelegene Scharnierachse (unteres 
Gelenk) (Abb. 3). 

In Abb.93 ist ersichtlich, welche Bahnen ein Molarpunkt M bei Gelenk
neigungen von 20, 30 und 40° beschreiben kann in Verbindung mit Schneide
zahnneigungen von 40, 55 und 70°. Wenn sich Gelenkneigungen von 20-40° 
mit einer Schneidezahnneigung von 40° verbinden, so sind die yom Molar
punkte durchlaufenen Bahnen am wenigsten steil: der P\lukt M erheischt 
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also relativ geringe Hockerhohe resp. geringe Rinnentiefe, um den Kontakt 
nicht zu verlieren. 

Wtinscht man nun , um ein allzu leichtes Loskippen der Pro
the sen zu vermeiden, diese statisch gtinstigen Verhaltnisse an 
ktinstlichen Zahnen zu verwirklichen. so dad man keinen steilen 
UberbiB der Schneidezahne machen 'und tut gut, nicht tiber 40° 
hinauf zu gehen; in 
den meisten Fallen ist 
sogar 20° das richtige. 

Denn die Gelenk
bahn ist das Gegebene ; 
der UberbiB aber kann 
belie big klein gewahlt 
werden. (V gl. auch das 
zu Abb. 13b Gesagte.) 

Ein sog. "schoner 
Ubm'biB" von 50-70° 
und "flache" Molaren, 
wie sie von vielen 
Prothetikern gefordert 
werden, vertragell sich 
also nicht miteinander. 

tVYy-J 
~ 

lingual 

Abb. 92. BiBtiefe (D) beim VorbiB. 

Da der letzte der kUllstlichen unteren Molaren sich etwa halbwegs zwischen 
dem Gelenk und den Schneidezahnen befindet, halt die Neigung seiner VorbiB
bahn die Mitte zwischen der Bahn 
des Schneidezahnes und der Gelenk
bahn, in unserem :Falle Abb. 92, 
zwischen 60 und 30°, also etwa 45°. 

Wenn die vordere und hintere 
Bahn gleich geneigt waren, wie es 
Rumpel verlangt, so wiirden auch 
die Molaren genau die gleiche Nei
gung mitmachen. 

Die Biegung der Kompen
sationskurve resp. die N eigung 
des letzten unteren Molaren ist 
also abhangig von der Bahn des 
Schneidezahnes und des Ge
lenkes. Der Prothetiker braucht 
also nur die Kauflachen des letzten 
unteren Molaren derart nach yom zu 
neigen, daB beim VorbiB der Kontakt 
erhalten blcibt (Abb. 81). Ob es 
ratsam sei, Eltners schiefe Ebene 
anzubringen, um beim VorbiB und 
selbst bei teilweise geoffnetem Kiefer 

c 

Abb. 93. Verschiedene Bewegungsbahnen eines 
Molarpunktes M beim VorbiB, je nach der 
Neigung der Gelenkbahn C und der Schneide
zahnbahn 1. Die Kompensationskurve konnte 
diesen Bewegungsbahnen unmoglich angepaBt 
werden. Nur mit Hilfe der Molarenhocker 
kann daher die sog. Kompensation erreicht 

werden. 

in der Molargegelld den Kontakt zu sichem, ist nach den berichteten Erfah
rungen anderer noch zweifelhaft. 

d) MeBinstrument fUr den UberbiB der Schneidezlihne. 
Auf die untere Probierplatte wird yom in der Mittellinie eine Schreib

spitze festgewachst, die horizontal etwas vorspringt. 
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An den vorderen Stiitzstift wird ein Blechstiick gelOtet, so daB es einen 
Winkel von etwa 60° mit der Kauebene bildet, also gleichsam die linguale 
Flache der oberen zentralen Schneidezahne darstellt, an welcher die Schreib
spitze als Reprasentant der unteren Schneidezahne gleiten kann, wahrend 
des Links- und Rechtsbisses (Abb. 94). 

In Abb.95 ist nun dargestellt, welche Bewegungsbahnen der unteren 
Schneidezahne, entlang der palatinalen Flache der oberen Schneidezahne ent
stehen, wenn am verstellbaren Artikulator gemaB den Registrierungen am 
Patienten eine 30° geneigte sagittale Gelenkbahn kombiniert wird mit einer 
Bennettschen frontal einwarts geneigten Gelenkbahn von 0° und 20° und 
Rumpelschen Schneidezahnfiihrungen von 140°, 1200 und 100°. 

Abb. 94. Geneigte Blechflache an Stelle der Palatinalflache der oberen Schneidezahne, 
beruBt zur Aufnahme der Bewegungsbahnder unteren Schneidezahne (Schreibstift). Ge
messen im verstellbaren Gysi-Artikulator Modell 1910 (Riickansicht). Resultate siehe 

Abb.95. 

Bennet 20° plus Rumpel 140° ergibt die Bahn a . 
20° ,,120° " b. 
00" " 1200 " " " 

c. 

" 00 "1000",, d. 

Dieses Ergebnis lehrt, daB je naher die Rotationsachsen gegen die Mittel
linie zusammenriicken, d. h . je flacher der Winkel ist, den die Rumpelsche 
Schneidezahnfiihrung einschlieBt, desto flacher oder horizontaler die seitliche 
Bahn der Schneidezahne aneinander wird. 

Diese Experimente konnen noch mannigfach variiert werden, im obigen 
Sinn und auch dadurch, daB man andere Neigungen der Schreibflache durch 
Biegen des Bleches untersucht. Wir miissen es uns sparen,alles dies hier zu 
beschreiben und wollen daher nur noch diese fiir den Praktiker sich hieraus 
ergebenden niitzlichen Lehren anfiihren. 

Beim UberbiB der Schneidezahne kann man drei Elemente unterscheiden 
(Abb.96). 

1. Die "Tiefe" des Uberbisses. 2. Die "N eigung" des Uberbisses. 3. Das 
"V orragen" des Uberbisses. 

VergroBert man bei mittlerer Neigung z. B. die Tiefe, :;;0 entsteht zu
gleich eine VergroBerung des Vorragens. Es bestehtalso ein funktioneller 
Zusammenhang zwischen den einzelnen Elementen des Uberbisses. Der UberbiB 
der Schneidezahne muB sowohl dem SeitbiB als auch dem direkten VorbiB 
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angepaBt sein. Die Abb. 61 zeigt zwei UberbiBarten, wie sie dem direkten 
VorbiB (Propulsion) angepaBt sein sollten. Die Tiefe und das Vorragen muB 
also immer mit den Hockerfacetten der Molaren harmonieren. Vergleiche 
auch das zu Abb. 13 Gesagte. Die "Neigung" des Uberbisses sollte also bei 
ganzen Plattenprothesen nicht steiler als 20 0 sein. Ein UberbiB, wie er in 
Abb. 142b dargestellt ist, darf daher nicht gemacht werden bei ganzen Pro
thesen. Wenn die Kosmetik ausnahmsweise einen tiefen UberbiB verlangt, so 
muB man ein starkeres Vorragen mit in Kauf nehmen. Man vergesse dabei 
aber nie, daB groBere Tiefe und gro/3eres Vorragen starke Kippmomente 
bilden, wahrend der sog. KopfbiB (fast volliges Fehlen von Tiefe und Vor
ragen) die groBte Stabilitat der Prothesen sichert (Abb. 106d). Die Eckzahne 
sollten immer eine geringere Uberbi13tiefe haben als die Schneidezahne und die 
Molaren (Abb. 147). 

Man vermeide die Schneidekanten der unteren Schneidezahne stumpf zu 
schleifen, weil dadurch die Schneidekraft derselben bedeutend verringert wird 

Abb. 95. Bewegung der unteren Schneide
zi:ihne an der Palatinalflache der oberen. 
J e nach dem Winkel der Rum pel schen 

Schneidezahnfiihrung von 100-140°. 

I II III IV 
Abb. 96. Verschiedene Arten von UherhiB der 
Schneidezahne. I, II hat hei gleich starkem 
Vorragen, verschiedene Tiefe. III, IV hat 
hei gleichschwachem Vorragen, verschiedene 
Tiefe. II, IV hat auBerdem starke Neigung 
der Okklusionsflache. I, III hat auBerdem 

flache Neigung der Okklusionsflache. 

und zu groBe Drucke der Schneidezahne gegeneinander entstehen, wodurch 
die Kippmomente graBer werden, sowie auch die Bruchgefahr. 

E. Die Wirknngsweise der natiirlichen Zlthne. 
Die Funktion der Zahne besteht darin, die fliissigen Bestandteile der 

Nahrung auszupressen, die Fasern zu trennen und kurz zu schneiden, die 
Zellulosewandungen del' Pflanzenzellen aufzudriicken und so die griindliche 
Einspeichelung del' Nahrung zu ermaglichen. 

AIle Zahne haben diese Funktion in gewissem Grade, aber die Natur hat 
die Zahne zu verschieden geformten Gruppen gebildet mit mannigfach ge
stalteten Kauflachen, urn jede del' obengenannten Funktionen besonders voll
kommen erfiiIlen zu kannen. 

Wir haben also Schneide- und Eckzahne als Abscherer oder AbbeiBer, 
Pramolaren als Teiler und Brecher und die Molaren als Mahlsteine. 

1. Die Funktion der Schneidezahne. 
Bevor der Mensch die Benutzung des Feuers und die Verarbeitung der 

Metalle kannte, dienten ihm die Schneidezahne dazu, urn von der Nahrung 
einen "Mundvoll" abzutrennen. Damals waren sie noch breit und stark. In 
dem MaBe als Kochkunst und EBwerkzeuge vollkommener wurden, entw6hnten 
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sich die Schneidezahne immer mehr ihrer urspriinglichen Funktion und dienen 
heute bei den Kulturvolkern fast nur noch dazu, die Aussprache richtig zu 
gestalten. Sie sind infolgedessen auch allmahlich immer kleiner und schwacher 
geworden. 

2. Die Eckzahne. 
Die Eckzahne haben zwei wichtige Funktionen: 
a) Bei den Karnivoren, Insektenfressern und Mfen sind die Eckzahne iiber 

die Zahnreihen vorstehend und konnen so als Fangzahne und Waffen dienen. 
Hauptsachlich dienen sie aber dazu, die vordere Fiihrung des Kiefers zu 

iibernehmen, d. h. die Zahnreihen mit ihren Hockern und Rinnen in die richtige 
Okklusionsstellung zu fUhren. Beim Menschen haben die Eckzahne ihre Funktion 
als Fangwerkzeuge und Waffen verloren, sind aber von den iibrigen Zahnen 
immer noch durch ihren langen Hocker charakteristisch unterschieden. 

b) Die Eckzahne bilden im Gewolbe der Zahnreihen gleichsam den Schliissel
stein zwischen Molaren und Schneidezahncn. 

b 

a ~ c 
Abb. 97. Funktion der Pramolaren als Kornerknacker 

und FasernreiJ3er. 

3. Die Pramolaren. 

8$ 
a 

b 
Abb. 98. Gruben in der Kau
flache der Pramolaren zum 

Halten korniger Nahrung. 

Die Bestimmung dieser Zahne ist es, die Fasern zu zerreiBen, brocklige 
und sprode Nahrung zu brechen. 

a) Die Funktion des Faserstreckens und -zerreiBens ist ahnlich derjenigen 
der "Hanfratsche", wie sie die Bauern brauchen, urn beim Hanf den Bast von 
den Holzteilen zu trennen (Abb. 97b 1). Zunge und Wange legen die faserige 
Nahrung in Langsrichtung iiber die Zahne und wahrend die Fasern von den 
Eckzahnen und Molaren gehalten werden, treten die Pramolaren-Keilhocker 
in Funktion (Abb.97b). 

b) Briichige und kornige Nahrung wird von den Pramolaren in den eigen
tumlichen Vertiefungen ihrer Kauflache festgehalten (Abb. 97 a), die Pra
molaren verhindern Korner am Ausgleiten (Abb.99c), wahrend die Ant
agonisten ihre Zertrummerungsarbeit ausiiben (Abb. 97c, 98b). 

Die gleiche Funktion iiben die Pramolaren auch bei den Karnivoren aus 
bei der Zertriimmerung der Knochen; sie verhindern diese am Ausgleiten zwischen 
~ei Nachbarzahnen, wahrend ein Antagonist darauf driickt (Abb. 97c). 
Dasselbe Prinzip (Abb. 97a) wenden auch die Waldvogel an, indem sie 
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Kornerfriichte, BuchniiBchen usw. in der rissigen Rinde der Tannen fixieren, 
um sie hernach mit dem Schnabel aufhacken zu konnen. 

4. Die Molaren. 
Die Molaren sind die Mahlsteine (Abb. 101 a) des Mundes, dienen aber 

auBerdem noch zum Faserschneiden. Sie haben die Funktion, die Pflanzen
zellen zu isolieren und aufzudriicken, damit die Verdauungsfliissigkeiten zum 
Zelleninhalt gelangen konnen. Dies wird durch die Breite der Kauflache mit 
ihren ineinander greifenden Pyramidenhockern erreicht. Die Flachen dieser 
Hocker sind iiberdies durchfurcht von Rillen, mit dazwischen vorspringenden 
Leisten, welche in bezug auf die Leisten der Antagonisten einen kreuzweisen 
Verlauf haben (Abb. 100); so sichern sie sich ein glattes Ubereinandergleiten, 
ahnlich den Zahnen einer Pfeffermiihle (Abb. 101). Es ist hier also ein Prinzip, 
wie es bei vielen technischen Zerkleinerungsmaschinen in Anwendung kommt. 

Diese Funktion schneidet dann die durch Pramolarwirkung isolierten Faser
bestandteile quer durch wie eine Hackselmaschine (siehe Abb. 100). 

Die Molaren sind also am wirksamsten, wenn sie noch ihre vielen kleinen 
Schmelzleistchen mit nur kleinen Beriihrungsflachen haben. 

abc 
Abb.99. Schematisch a Ebene Kauflache } lassen Korner ausgleiten, wenn der Druck 

b Einfache Rinne nicht vollkommen senkrecht wirkt. 
c Kreuzungsrinne verhindert Korner am Ausgleiten, selbst wenn der Druck nicht ganz 

senkrecht ist. 

Friiher hat man gemeint, daB schon ineinandergeschliffene Molaren
kauflachen eine Idealform darstellen und hat daher die kiinstlichen Molaren nach 
solchem Prinzipe geschliffen - sehr zum Nachteile der Patienten (Abb. 107 I). 

Die kleinen Beriihrungsflachen iibernehmen die Mahlfunktion (Abb. lOla), 
die Kanten dieser Beriihrungsflachen die Schneidearbeit (Abb. 101 b). 

Die Gruben zwischen den Pyramidenhockern haben wie diejenigen der 
Pramolaren die Aufgabe, Korner aufzudriicken und die zwischen den Hockern 
von benachbarten Zahnen verlaufenden Rinnen dienen zum AbfluB des be
arbeiteten und eingespeichelten Nahrungsbreies. 

Die bukkalen Hocker der oberen Molaren stehen hoher als die Lingual
hocker und wird so dank der geneigten Lage der Kauflache dieser Zahne 
erreicht, daB beim SeitbiB die Molarenreihen auf der Kieferhalfte des vor
riickenden Gelenkkopfes nicht auBer Kontakt geraten (s. Abb. 89 b, c und 
Abb. 47), wahrend auf der Kieferseite des relativ stillstehenden Gelenkkopfes 
sich bukkale und linguale Hocker beriihren und so befahigt sind, effektive 
Kauarbeit zu leisten (Abb.87c und 85b). 

Wir wollen diese Seite die Arbeitsseite nennen und die andere, auf der 
nur obere Lingual- und untere Bukkalhocker sich beriihren, die Balancier
seite (Abb. 85 0). Natiirlich kann sowohl die linke als auch die rechte Halfte 
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der Zahnreihe abwechselnd beide Funktionen ausuben; meistens aber wird 
aus irgendeinem Grunde eine Kieferhalfte als standige Arbeitsseite bevorzugt. 

Wir haben nun aIle Elemente zusammengetragen, um die Wirkungsweise 
der Molaren beim Kauen beschreiben zu konnen. AuBer der soeben be
schriebenen Fasern zerschneidenden Wirkung geschieht noch folgendes. In 
Abb.47 ist dargesteIlt wie sich die Zahnreihen in die seitliche Okklusion 
schlieBen und wie die Molaren der Arbeitsseite dabei aus dem Nahrungs
stuck ein rhomboedrisches Stuck herausschneiden (Abb. 60, 66 und 81 letztes 
Bild) , um es dann beim Gleiten in die zentrale Okklusion zu zerquetschen. 

Beim SeitbiB liegen diese rhombo
edrischen Hohlraume zwischen den Kau
flachen der Arbeitsseite in longitudinaler 
Richtung (Abb.87b) und auf der Ba
lancierseite in transversaler Richtung 
(Abb. 89c). Beim VorbiB haben diese 

Abb. 100. Sehematisehe Darstellung der 
gegenseitigen Wirkung der Keilleistchen auf 
der Kauflaehe der Anatoform-Molaren. Die 
kreuzweise Lagerung siehert ein ruhiges Uber
einandergleiten und groJ3e Sehneidewirkung 

bei minimalem Kaudruek. 

b 
Abb. 101. a Prinzip der Pulvermiihle, 
wie es die mensehlichen Molaren haben; 
b Prinzip der Pfeffermiihle, wie es die 
menschliehen Molaren haben infolge der 

Diagonalrillen auf der Kauflache. 

Rhomboederraume zwischen den linken und den rechten Zahnreihen eine 
transversale Richtung (Abb.92). 

Bei der Ruckkehr aus der VorbiBstellung in die zentrale Okklusion leisten 
somit die Propulsionsfacetten Fasernschneidearbeit und Stabilisierungsfunktion, 
wahrend die vielen kleinen rhombischen Bissen zwischen den Retropulsions
facetten zerquetscht werden, wobei der Nahrungsbrei durch die transversalen 
AbfluBrillen hinausgepreBt wird. 

Bei der Ruckkehr aus der extremen seitlichen Okklusion in die zentrale 
Okklusion werden die vielen kleinen rhomboedrischen Nahrungsbissen auf der 
Arbeitsseite zwischen den in Abb. 46 dargestellten Balancierfacetten zer
quetscht, wahrend die Propulsionsfacetten und die Retropulsionsfacetten 
Faserschneidearbeit leisten. Auf der Balancierseite findet die Quetscharbeit 
zwischen den Retropulsionsfacetten und Propulsionsfacetten statt und die 
Faserschneidearbeit zwischen den Balancierfacetten. 
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Bei der Riickkehr aus den weder extrem seitlichen noch extremen Vorbif3-
stellungen, also bei allen kombinierten oder intermediaren Kaubewegungen, 
welche beinahe die ausschlief3lichen Kaubewegungen sind, werden die vielen 
kleinen rhomboedrischen Nahrungsbissen sowohl zwischen den Balancierfacetten 
als auch zwischen den Retropulsionsfacetten zerquetscht, wahrend die Pro
pulsionsfacetten Faserschneidearbeit leisten und zugleich Balancier- resp. 
Stabilisierungsfunktion leisten. 

Aus obigem ersieht man leicht die Wichtigkeit der bei kiinstlichen Zahnen 
so lange vernachlassigten Propulsionsfacetten. 

Der Einfluf3 von Kochkunst und Tischmesser ist auch auf diese Funktion 
der Molaren nicht gering gewesen, denn man muf3 lange suchen, bis man 
innerhalb der heutigen Kulturmenschheit jemand findet, der diesen Ideal
zustand noch besitzt. 

Nur derbe Nahrung, die einen grof3en Aufwand von Kaukraft verlangt, 
kann bewirken, daB die in 6jahrigen Intervallen hervorwachsenden Molaren in 

Abb.102. Obere IingualeHocker und untere bukkale 
Hocker niitzen sich zweiseitig abo Vorderzahne 
und obere bukkale Hocker und untere linguale 
Hocker der Molaren niitzen sich nur einseitig abo 

Abb. 103. Die Schmelzfalten der Rinder
zahne sind eine Vorrichtung zur "Selbst
scharfung", sie werden daher nie stumpf. 

diejenige Stellung gedrangt werden, die es gestattet, die storenden Hocker abzu
schleifen und die oben charakterisierte Neigung der Kauflache herbeizufiihren. 

Bei Ganzprothesen ist es aber von grof3tem Wert, diese idealen 
Verhaltnisse her beizufiihren. 

In dem Kapitel iiber das Aufstellen der Zahne werden wir noch auf diese 
Zahnstellung zu sprechen kommen. 

F. Die Abniitzung der natiirlichen Zahne. 
In Abb. 102a ist dargestellt, wie die BiBtiefe von den Schneidezahnen 

nach den Molaren stetig zunimmt, weil die Gelenkkopfbahn einen groBeren 
vertikalen Niveauunterschied zu iiberwinden hat als die Schneidezahne. 

In Abb. 102b sind die Pramolaren und Molaren beim Linksbif3 und beim 
Rechtsbif3 dargestellt. Wir ersehen hieraus, daf3 nicht aIle Hocker einer gleich
maBigen Abnutzung von auf3en und innen unterworfen werden konnen. Bei 
den unteren Pramolaren und Molaren werden die Bukkalhocker (b) von zwei 
Seiten her beansprucht, die Lingualhocker dagegen nur von einer Seite her. 
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Umgekehrt verhiilt es sich bei den oberen Zahnen, wo nur die Lingual
hocker (1) von zwei Seiten der Abrasion unterliegen. 

Die Schneidezahne endlich nutzen sich nur einseitig abo 
Balkwill erblickte in dieser Abrasionswirkung eine weise Einrichtung der 

Natur, die er als "self-sharpening", als eine Vorrichtung, urn die Kanten der 

b 

Abb. 104. a Dureh Abrasion verkehrt gewordene Neigung der Kauflachen. a Neigung der 
Kauflaehe, wie sie urspriinglieh war. b Neigung wie sie dureh die in Abb.102 dargestellte 

einseitige Abrasion geworden ist. 

Hocker scharf zu erhalten, bezeichnete. Besonders kame dies jenen Hockern 
zugute, die nur von einer Seite abgeschliffen werden. 

Bei den Schneidezahnen der Nagetiere und bei den Mahlzahnen der Wieder
kauer mag eine derartige "Selbstscharfung" anerkannt werden, weil bei diesen 

Abb. 105. Stadien der Abrasion der Mensehenzahne. Um die A.brasionsfaeetten deutlieher 
zu machen, sind diesel ben sehematisch dureh Schraffierung kenntlieh gemacht. I = jugend

Hehe Zahne, noeh ohne Abrasion. V = alte Zahne mit sehr starker Abrasion. 

Zahnen dank ihrer ni c h t allseitigen Schmelzbedeckung immer vorspringende 
Schmelzkanten stehen bleiben (Abb. 103). 

Die Menschenzahne jedoch mit ihrer allseitigen Schmelzbedeckung im 
Bereiche der Zahnkronen, rechtfertigen eine solche Betrachtung kaum. Jeder 
Praktiker weiB ja, daB die Zahne tatsachlich stumpfer werden. 

Die Schmelzschicht auf den zweiseitig beanspruchten Hockern geht zuerst 
durch Abrasion verloren und sobald einmal das weichere Zahnbein bloBgelegt 
ist, schreitet die Abniitzung in schnellerem Tempo fort als bei den nur 
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einseitig abgeschliffenen HOckern. In Abb. 102c ist der Abrasionsfortschritt 
schema tisch dargesteUt. 

Es tritt dann in einem gewissen Stadium dieser Abniitzung ein Zustand ein 
(Abb. 104a, c), der dem RuminantiagebiB in verschiedener Beziehung ahnlich 
ist. Die Dentininseln sind infolge ihrer schnelleren Abniitzung vertie£t und diese 
Vertiefungen sind von mehr oder weniger scharfen Schmelzrandern begrenzt. 

Die Kauflachen haben eine Neigung erhalten (Abb. l04b), die der urspriing
lichen (Abb. 104a) direkt entgegengesetzt ist und genau dieselben Neigungs
verhaltnisse zeigt wie bei den Molaren der Ruminantia, die infolge Fehlens der 
oberen Schneidezahne nicht unter dem Einflusse des Uberbisses der Schneide
zahne stehen (vgl. Abb. 2, Ruminantia). Das in Abb. 104a dargestellte Modell 
wurde uns von einem Kollegen zugesandt mit der Bemerkung, dies sei ein 
menschliches GebiB, daB sich selbsttatig auf natiirliche Weise eingeschliffen 
habe, die von uns vorgeschlagene SteHung der kiinstlichen Zahne konne also 
nicht wohl richtig sein. 

AHerdings haben wir hier auch ein natiirliches Verhaltnis, das jedoch als 
Alterszustand bei verloren gegangenem SchneidezahniiberbiB zu charakteri
sieren ist und nicht verdient, yom Prothetiker nachgeahmt zu werden. 

In Abb. 105 sind verschiedene Stadien einer Abniitzung der Kauflachen 
wiedergegeben. Beim ersten ist noch keine Abrasion sichtbar, bei den anderen 
sind die Abrasions£lachen schematisch durch Schraffierung kenntlich gemacht. 

Es ist nun leicht begreiflich, daB die Funktionstiichtigkeit mit zunehmender 
Abniitzung zuriickgeht; speziell Fleischfasern konnen immer weniger kurz
geschnitten und schluckfahig gemacht werden, weil sich die Ziihne auf immer 
breiteren Flachen beriihren. Es wird einfach der Saft ausgequetscht, die Fasern 
aber bleiben unverandert. Die natiirlichen Zahne sind konisch im Knochen 
verankert. Sie konnen also, weil der Druck auf die ganze Wurzelober£lache 
verteilt ist, die volle Kraft der SchlieBmuskulatur aufnehmen und zur Ver
arbeitung der Nahrung verwenden. Daher ist es moglich, daB selbst Molaren 
mit breitflachiger Beriihrung relativ kautiichtig bleiben. Es ware jedoch 
ein Fehler, wollte der Prothetiker die kiinstlichen Zahne nach dem 
Vorbilde "schon" ineinandergeschliffener natiirlicher Molaren 
formen, wie es die Bonwillsche Schleif methode vorschrie b. 

Die Prothese ruht eben nur auf den die Alveolarrander be
deckenden Weichteilen, und besonders der untere Alveolarrand, 
auf dem eine nur sch male Prothese ruht, kann nur einen geringen 
Druck aushalten. 

VI. Form und Funktion der kiinstlichen Zl1hne. 
Einleitung. 

Wir wollen in diesem Kapitel nur diejenigen Zahnformen be
sprechen, wie sie fiir vollstandigen Zahnersatz in Frage kommen 
konnen. Es solI uns also iiberall der funktionelle Standpunkt maB
ge bend sein. Bei partiellen Prothesen, Stiftzahnen, Briicken usw. spielen 
andere Fragen eine groBere Rolle als die hier zu beriicksichtigenden und konnen 
fiir diese Zwecke auch andere im Handel befindliche Zahnformen verwendet 
werden. 

Will man beim Totalersatz der Zahne die groBtmogliche Wirksamkeit, 
sofern sie von der Gestaltung der Kauflache abhangt, erzielen, so darf man 
nicht einfach die in der Natur £estgewurzelten Zahne kopieren, 

Handbuch der Zahnheilkunde. III. 3. A. 16 
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sondern man muB eine Prothese nach den Verhaltnissen des zahn
losen Kiefers richten. 

Von groBter Bedeutsamkeit ist hierbei das GroBenverhaltnis von oberem 
und unterem Alveolarrand. Auf die Beweglichkeit der unteren Prothese solI 
bei der Fertigung des Ganzen besondere Riicksicht genommen werden, auch 
richte man sich nach der mehr oder weniger weichen Zahnfleischunterlage der 
Prothese, die beim Kaudruck zwischen letzterer und dem Kieferknochen ge
quetscht wird und daher die Ausniitzung der ganzen Muskelkraft nicht zulaBt. 

Um gutkauende Porzellanzahne und diesen entsprechende Prothesen zu 
machen, darf man kein Kopist der Natur sein. Gleichsam als Ingenieur 
muB man sich betatigen, der es versteht, unter den gegebenen 
Umstanden ein zweckentsprechendes Bauwerk auszufiihren, das 
unter Vermeidung von unnotigem Materialverbrauch hergestellt, 
dennoch groBtmoglichste Starke, Stabilitat und Wirkungsfahigkeit 
besitzt. 

A. Form der kiinstlichen Zahnreihe. 
Die Form der kiinstlichen Zahnreihe solI sich nur dann nach der natiir

lichen richten, wenn noch gute, hohe und breite Alveolarrander vorhanden sind. 
1st dies nicht der Fall, so solI bei ihrer Formierung die beim Aufstellen 

kiinstlicher Zahne zu beriicksichtigende Regel maBgebend sein: "Pramolaren 
und Molaren direkt iiber den Alveolarrand zu setzen". 

Bei Befolgung dieser Hauptregel ergibt es sich bald, ob man NormalbiB
oder KreuzbiBform der Zahnreihe anwenden solI. Die normale Zahnreihe haben 
wir bereits im vorigen Kapitel besprochen, ihre KreuzbiBform solI uns im 
nachsten Abschnitt beschaftigen. 

B. Form der kiinstlichen Zahne. 
1. Form derSelmeidezahne. 

Was auf auBere Form, also Breite, Lange usw. Bezug hat, kann hier nicht 
besprochen werden, nur was die Artikulation angeht, wollen wir behandeln. 

In Abb. 106a ist in Okklusionsstellung eine der Schneidezahnformen dar
gestellt, wie sie uns von den Zahnfabriken vielfach geliefert werden. 

Bei einer derartigen Einstellung der Zahne ist nur der reine KarnivorenbiB 
moglich, und wenn die geringste seitliche BiBbewegung versucht wird, so hebelt 
sich die Prothese los. 

Bei 106b und c sind richtige Schneidezahnverhaltnisse dargestellt. Man darf 
jedoch die unteren Schneidezahne nicht bis zur Tiefe des oberen Talons ein
stellen, sondern muB dieselbeni1Ur mit dem hinteren Rande der Schneidekante 
okkludieren lassen. 

Bei einem steilen SchneidezahniiberbiB entsteht eine starke, vorwarts ge
richtete Druckkomponente, welche entweder das Unterstiick nach riickwarts 
drangt oder das Oberstiick nach vorwarts. 

Je flacher also oberer und unterer Alveolarrand sind, desto weniger tief 
und weniger steil dad auch der SchneidezahniiberbiB sein. Auf jeden Fall 
vermeidet man an ganzen Prothesen einen natiirlichen steilen UberbiB. 

2. Eckzahne. 
Noch groBere Fehler sind bis jetzt an den Eckzahnformen gemacht 

worden, die meistens eine den Schneidezahnen ahnliche BiBflache erhielten, 
statt daB sie praktischerweise ohne UberbiB sein sollten, um ungestorten 



Form der Zahne. 243 

SeitbiB und VorbiB zu erlauben. Aus Abb. l06d ersieht man, wie die Arti
kulationsfacette der Eckzahne beinahe horizontal sein sollte und nur ganz 
wenig nach oben geneigt. 

Dies ist kein Hindernis dafiir, daB der Eckzahn gleichwohl sein natiirliches 
Aussehen behalte, um seine zweite wichtige Funktion, die ]'iihrung der oberen 
Zahnreihen zu besorgen. 

Zu diesem Zwecke miissen aber seine zwei ]'acetten genau so mit seinen 
Antagonisten artikulieren wie es in Abb. 85b aufgezeichnet ist. 

Mit den bisherigen Eckzahnen war dies nur nach ausgiebigem Schleifen 
moglich, nach welcher Prozedur sie aber meist zu kurz wurden. 

Viele Zahnarzte stellten daher die Eckzahne einfach auBer Artikulation nach 
vorne, um sicher zu sein, daB nicht etwa durch eine falsche Artikulation 
Storungen verursacht wiirden. 

Dadurch aber bildet sich zwischen den Eckzahnen ein freier PaB der beim 
Sprechen eine unreine Aus- ' 
sprache mit pfeifenden und abc 
zischenden N eben tonen erzeugt 
und auBerdem auch unschon 
aussieht. 

3. Die kiinstlichen Pra
molaren uud Molareu. 

Eine der wichtigstcn Be
dingungen zur Herstellung der 
kiinstlichen Pramolaren und 
Molaren ist, daB die Neigung 
ihrer Kauflache zur allgemeinen 
Kauebene und zur Langsachse 
des Zahnes resp. des sen AuBen
£lachen richtig sei. Unter Be
riicksichtigung aller Gesichts-

c 
Abb.l06. a Schlechte UberbiBform fur Vorderzahne. 
b, c, d Gute UberbiBform fur Vorderzahne, b fur 
zentralc Schneidezahne, c fur seitliche Schneide-

zahne, ~ d fur Eckzahne. 

punkte ist es uns nun, nach vielen Experimenten gelungen, herauszufinden, 
welcher Neigungswinkel der giinstigste ist. Dieser Winkel muB so beschaffen 
sein, daB es dem Prothetiker moglich wird, die, in einem der vorigen Kapitel 
besprochenen, verschiedenen BiBtielen anzusetzen. 

Unseres Wissens ist es das erstemal, daB diese wichtigen statischen Prinzipien 
beim Bau von Porzellanzahnen in Anwendung gebracht werden. 

Die Lage der Langsrinne, sowie die Proportionen in der Aus
dehnung der sie begrenzenden Flachen und HockergroBen sind 
Probleme der statischen Ingenieurkunst, die sorgfaltig gelOst 
werden miissen unter Beriicksichtigung aller Bewegungen der Zahne 
wahrend ihrer Artikulation oder Kautatigkeit. Nicht Willkiir, noch 
personliches Empfinden, sondern nur die genaueste wissenschaftliche Methode 
darf uns bei der Bestimmung dieser Verhaltnisse leiten. 

4. Das neue Prinzip der Wirksamkeit. 
Die zerkleinernde Wirksamkeit der Pramolaren und Molaren ist abhangig 

vom richtigen Aufeinanderpassen vieler kleiner Beriihrungsflachen. Die 
Zahl dieser Beriihrungsflachen muB aber im richtigen Verhaltnis stehen zur 
Anzahl und Tie£e der Furchensysteme. Selbst die natiirlichen Zahnc kauen 
nie wirksamer und mit Anwendung von moglichst geringer Kraft, als gerade 

16* 
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zu der Zeit, wo sie die ersten Abrasionsfacetten erhalten haben (Abb. 105, 
zweite Reihe). 

Die schmalen, keilformigen Beruhrungsflachen dringen durch und durch in 

Abb. 107. Drei Systeme von sog. anatomischen Molaren. 1. System Bonwill. Tiefe Kau
rinne, groBe Beruhrungsflache, Imine AbfluBrinnen. II. Bisheriges System der Zahnfabriken. 
III. Neuestes System. (Unsere Anatoformzahne), relativ geringe BiBtiefe, kleine Be
ruhrungsflachen, viele AbfluBrinnen. a im Langsschnitt, b im Querschnitt, c in Aufsicht. 

die Nahrung und ihr genaues Aufeinanderpassen sichert eine auBerst feine 
Zerkleinerung und Eroffnung der pflanzlichen Gewebe, wahrend die scharfen 

Abb.l0S. AltmodischeZahn
form.en fur richtige Arti
kulation, zurechtgeschliffen 
nach System Bonwill, wie 
es noch bis zum Jahre 1914 

praktiziert wurde. 

Kanten der Beruhrungsflachen die Fasern von 
Fleisch - und Pflanzennahrung kurz und kurzer 
schneiden (siehe Schema Abb. 100). Wenn aber 
bei fortschreitender Abnutzung die Artikulations
flachen breiter geworden sind (Abb. 105, vierte und 
fiinfte Reihe), so wird die gequetschte Nahrung 
nicht mehr so schnell kurz und klein gehackt, auch 
kann der Speisebrei nicht mehr so leicht zwischen 
den Zahnen hervorquellen. Ein bedeutend groBerer 
Kraftaufwand ist nun notig, urn zwischen den 
breiten Kauflachen das gleiche Resultat zu er
zielen, wie bei der Kauflachenformation in jungeren 
Jahren. 

Aus diesem Grunde konnten breite Beruhrungs
flachen an Porzellanzahnen ebenfalls nur bei einem 
Mehraufwand von Kraft wirksam werden, einer 
Kraft jedoch, die von den Alveolarrandern, auf 
denen die Prothese ruht, nicht ausgehalten werden 
kann. 

In Abb. 107 a ist dargestellt, welchen Entwick
lungsgang die heutige Kauflachengestaltung der 
Molaren gegangen ist. 

In Kolonne list dargestellt, wie Bonwill (1865) 
die damals ublichen flachen Kauflachen zurechtgeschliffen hat, urn die notige 
BiBtiefe fur die Seitwartsbewegungen seines ersten Gleitgelenkartikulators zu 
erhalten. Durch das Einschleifen der Langsrinne entstanden aber breite Be
ruhrungsflachen Ia (im Querschnitt), Abzugskanale gab es nicht, und die 
BiBtiefe wurde so stark wie Ba in der Reihe b. In Abb. 108 ist ein nach 
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Bonwill geschliffenes gauzes GebiB dargestellt, wie ich es noch in meiner 
ersten Arbeit iiber das Artikulationsproblem (1908) empfohlen habe, unter 
Beifiigung folgender Betrachtung: 

Abb.109. Gysi-Anatoform-Molarenblocke von der Kauflache gesehen, sowie von Bukkal
und Lingualfliiche, in Okklusionsstellung. Erleichtern das Aufstellen ganzer Prothesen. 
wei! je acht Molaren die gegenseitige richtige Niveaudifferenz zwischen den Hockern auto-

matisch erhalten. 

"lch kann mir vorstellen, daB dieses Schleifereikapitel von einer spateren 
Generation von Zahnarzten mit denselben Gefuhlen betrachtet werden wird, 
wie wir jetzt im Zeitalter des vulkanisierenden Kautschuks und der Porzellan
zahne an unsere alten Hippopotamplatten 
und -zahne schnitzenden Vorganger zuruck
denken." 

Heute sind wir bereits so gliicklich richtige 
Zahnformen zu besitzen durch das dankens
werte Entgegenkommen einer amerikanischen 
Zahnfabrik, die es Dr. J. Leon Williams 
und mir ermoglichten, unsere Ansichten in 
Tat umzuwandeln. Dr. Williams hat die 
Frontzahne geschaffen und ich die Backen
zahne. Diese neuen Zahnformen sind seit 
Marz 1914 im Handel unter dem Namen 
"Anatoform -Zahne" . 

Um den Zahnarzten das muhselige Schlei
fen zu ersparen, machten die Zahnfabriken 
zunachst Hockerzahne (sog. anatomische 
Form€m) (Abb. 107 II). Dies war ein groBer Abb. llO. Die hellen, punktiert urn
Fortschritt, denn die transversalen Abzug- randeten SteIlen sind die einzigen 
kanale (a) waren vorhanden und die Beruh- Kontaktflachen der A~at?formmo-
rungsflachen weniger ausgedehnt. Die BiB- laren, daher gute Kellwlrkung. 
tide Bz war etwas geringer, aber doch noch 
viel zu groB, namentlich harmonierte diese BiBtiefe nicht mit dem UberbiB 
der Schneidezahne, und viele Zahnarzte verwendeten diese anatomischen Zahne, 
ohne Kieferbewegungen zu messen. So kam es denn, daB sich bei den Kau
bewegungen diese hohen Hocker in den Weg kamen und die Prothetiker waren 
gezwungen, sie wieder wegzuschleifen, urn das Tragen der bereits fertigen 
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Prothese zu ermoglichen. Wer aber einmal in die Lage gekommen war? die 
Hocker wegschleifen zu miissen, griff bei der nachsten ganzen Prothese wIeder 
zur den alten "sichern" ebenen Kauflachen. 

In Abb. 107 III ist die von uns hergestellte neue Form wieder

a 

b 
Abb. lIla und b. a Stentsplatte, auf welche die 
Zahne von Abb. 109 gebissen haben, betrachtet in 
der Durchsicht. Die hellen Stellen sind die vielen 
kleinen gegenseitigen Beriihrungsstellen der Keil
leistchen auf der Kauflache dieser Molaren. die 
dunklen Stellen sind die AbfluJ3rinnen zwischen 
den Keilen. b Stentsplatte, auf welche die Zahne 
eines tadellosen natiirlichen Gebisses (Schadel) ge
bissen haben. In der Durchsicht photographiert. 

gegeben. Diese Anatoform
zahnehabenscheinbarhohe 
Hocker, weil die Abzug
kanale tief sind, in Wirk
lichkei t ist a ber die BiB
tiefe (BI) sehr klein, wo
durch ein leichtes Uber
einanderrutschen ohne 
Verschie bung der Prothese 
moglich ist. AuGer den langs
verlaufenden (Kaurinne) und den 
q uerverlaufenden (Hockerrinne) 
Abzugkanalen haben diese 
Zahne noch die systematisch 
angeordneten diagonalen 
Rillen oder Abzugkanale, 
so daB die Kauflache in eine 
groBe Anzahl von keilfor
migen Leisten zerlegt ist 
und infolgedessen eine au Berst 
geringe Beriihrungsflache 
hat (lIla, Querschnitt). 

Die Hocker der Anatoform
molaren bilden drei- und vier
seitige Pyramiden (Abb. 109), 
die in pyramidenformigen Gru
ben der Antagonisten okklu
dieren und auf den Pyramiden
flachen artikulieren konnen, 
sowohl beim Links- und Rechts
biB als auch beim VorbiB. Nach 
allen drei Richtungen sind also 
Fiihrungsflachen vorhanden, die 
beim fertigen Zahn in Fuhrungs
leisten umgewandelt werden. In 
Abb. no sind die sich bei der 
Artikulation beruhrenden Fiih
rungsleisten durch eine punk
tierte Linie umrandet. 

In Abb. lIla sind die Be
ruhrungsstellen zweier Zahn-
reihen von Anatoformzahnen 

dargestellt, die gegeneinander in eine Stentsplatte gebissen haben. Die 
dunngebissenen Stellen sind auf dieser Abbildung hell bezeichnet. Man sieht 
also, wie schon bei der reinen Okklusion diese Zahnreihen eine eigentliche 
Hackmaschine bilden. Was fur eine Wirkung miissen diese Zahne erst erzielen, 
wenn sie, wie es in einem der vorigen Kapitel beschrieben worden ist, bei dem 
schiefgerichteten ZerbeiBen reibend aneinander vorbeigleiten! 
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In Abb. III b ist ein solcher transparenter StentsbiB dargestellt, wie er von 
einem tadellosen natiirlichen GebiB erhalten wurde. Die hellen Stellen be
zeichnen auch hier die Beriihrungsstellen der Artikulationsfacetten, der Zahne. 
Es ist leicht begreiflich, daB derart breite Beriihrungsstellen beim Kauen eine 
bedeutend groBere Kraft erfordern als diejenigen von Abb. llla, und wurde 
die Schleimhaut, auf welcher eine Prothese mit derartigen Zahnen ruht, diesen 
Druck nicht aushalten. 

Au13er den hier beschriebenen Details der Kauflache sind aIle anderen im 
Kapitel iiber die "naturlichen Zahne" beschriebenen Prinzipien zur Anwendung 
gelangt. 

c. Form ffir den KreuzbiJ3. 
Wenn der Praktiker die im vorigen Kapitel angegebene Hauptregel beim 

Stellen der Molaren anwendet, kann er oft in groBe Verlegenheit geraten, 
indem es hau!ig vorkommt, daB sich die Molaren so nicht in Okklusions
stellung bringen lassen wollen. Eugen Muller hat (1899) die Ursache hiervon 
beschrieben. 

Werden namlich samtliche Zahne aus den Kiefern entfernt, so hinterlassen 
die oberen Molaren auf der Bukkalseite je zwei leere Alveolen, auf der Lingual
seite dagegen nur je eine solche. Dadurch resorbiert sich der obere Alveolar
rand bei der Ausheilung viel starker von der Bukkalseite her als von der 
Lingualseite. Und so wird der resorbierte obere Alveolarrand schmaler, 
gemessen von links nach rechts hiniiber. 1m Unterkiefer findet das Umgekehrte 
statt aus dem Grunde, weil zungenwarts die Alveolarwandungen viel dunner 
sind als auf der Bukkalseite, wo der Kiefer durch die massive Linea obliq. 
ext. bedeutend starker ist. Diese Verhaltnisse bedingen, daB der resorbierte 
untere Alveolarrand breiter wird, gemessen von links nach rechts hinuber. 

Um dies en veranderten anatomischen Verhaltnissen bei An
fertigung einer Prothese gerecht zu werden, sollte nicht gedanken
los die Natur mit ihrem normalen bukkalen Uberbi13 der oberen 
Molaren kopiert werden, die iiberdies noch im Kiefer festgewurzelt 
sind. Nur unter Beriicksichtigung wohliiberlegter statischer Prin
zipien vermag der Prothetiker in derartigen Fallen einen be
friedigenden Zahnersatz herzustellen. 

Am einfachsten wird dies erreicht durch den von Eugen Miiller empfohlenen 
KreuzbiB der Molaren, der darin besteht, daB die oberen Molaren einen der
artigen lingualen "OberbiB erhalten, daB die unteren Molaren bukkalwarts iiber 
sie vorstehen. 

Unter Beachtung der Hauptregel (Zahne genau au! Alveolarrand) erkennt 
man leicht, ob man beiderseits KreuzbiB machen muB, ob nur links oder nur 
rechts; ob nur der letzte Molar oder beide Molaren KreuzbiB haben miissen, 
oder ob sogar noch der zweite Pramolar mit einbezogen werden muB. Bei 
Kreuzbill vertauscht man vorteilhaft obere Molaren mit unteren und linke mit 
rechten Molaren, weil man so weniger Schleifarbeit hat. Der oberen KreuzbiB
zahnreihe im Bereiche der Molaren gibt man die Form der normalen unteren 
Zahnreihe und umgekehrt (vgl. Abb. ll3 K mit der normalen Zahnreihe von 
Abb. ll3 N). Die Regeln iiber automatisches Aufstellen und Einschleifen bleiben 
dieselben wie fur Normalbi13. 

Es ist mir nach vielen Versuchen gelungen, spezielle Pramolaren und Molaren 
fUr Kreuzbi13 herzustellen und was noch viel schwieriger war, es ist mir auch 
gelungen, eine Zahnfabrik von der Notwendigkeit und Existenzberechtigung 
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der KreuzbiBzahne zu iiberzeugen, derart, daB sie das groBe finanzielle Risiko 
wagte, solche Zahne in den Handel zu bringen. 

Urn deren Form kurz zu charakterisieren, kann man sagen, die oberen 

a 
Abb. 112. KreuzbiB, hergestellt mit ge
wohnlichen Zahnen. a ist die Kreuzungs
stelle zwischen dem NormalbiB der Pra
molaren und dem KreuzbiB der Molaren. 
Urn das Einklemmen der Wange zu 
vermeiden, muB hier eine Facette ge
schliffen werden. Man beachte, wie die 
unteren groBen Molaren die oberen Mo-

laren nach auBen iiberragen. 

Abb. 113. N = Form der oberen Zahn
reihen fUr NormalbiB. K = Form der 
oberen Zahnreihen fur KreuzbiB. (Die 
Form der unteren Zahnreihe nimmt dafiir 
die Form des oberen Normalbisses an.) 

Abb. 114. KreuzbiB mit speziellen 
KreuzbiBzahnen. 

Hauptsache ist, daB diese Patienten 
Kautatigkeit ausiiben konnen. 

Pramolaren und die Molaren haben die 
Form einer dreiseitigen Pyramide und 
die unteren die Form einer dreiseitigen 
Grube. Man konnte aber auch sagen, 
die oberen Pramolaren und Molaren 
besitzen nur je einen Lingualhocker, 
wahrend der oder die Bukkalhocker 
fehlen. Deshalb iiberragen die Oberen 
die Unteren bukkalwarts nicht, wie es 
bei den anatomischen Formen der Fall 
ist. Die Bukkalhocker habe ich an 
diesen Zahnen deshalb weggelassen, weil 
bei den anatomischen Zahnformen 
diese Hocker auBerst gefahrliche Kipp
momente auslOsen, sobald der obere 
Alveolarbogen etwas kleiner ist als der 
untere. Durch das Fehlen der bukkalen 
Facetten iiberwiegen nun die Retentions
momente die Kippmomente und es ist 
nun endlich moglich, auch in sonst 
verzweifelten Fallen von starker Re
sorption der Alveolarrander, stabile, 
funktionstiichtige Prothesen machen zu 
konnen. 

Dadurch, daB die oberen Molaren nur 
einen einzigen Kauflachenhocker haben, 
war es auch moglich diese Zahne in ihrer 
Kauflache viel kleiner zu gestalten, als 
es die anatomischen Molarenformen sind. 
Dadurch iiben diese kleinen oberen 
Molaren einen viel kleineren Kaudruck 
auf die unteren Molaren aus bei gleicher 
Durchdringungskraft durch den Nah
rungsbrocken. Infolgedessen wird die 
Schleimhautunterlage der Ptpthesen 
auch viel weniger gepreBt, was fiir 
empfindliche altere Patienten selwwichtig 
ist. Natiirlich kann mit diesen kleinen 
KreuzbiBzahnen ein gewisses Ql}.antum 
Nahrung nicht in derselben Zeit gekaut 
werden, wie es mit breiten natiirlichen 
Kauflachen moglich ist. 

Aber bei alteren Leuten spielt ja 
die Zeit keine so groBe Rolle mehr, die 
mit moglichst wenig Beschwerden ihre 

Am Zahnarztlichen Institut Ziirich machen wir etwa 70% aller totalen 
Prothesen in KreuzbiBstellung, und muBten wir schon manche Prothese die 
wegen NormalbiBstellung total unbrauchbar war, zu einem KreuzbiB um
arbeiten. 
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Praktischer Teil. 

I. Die Bi.8nahme fiir vollstandigen Zahnersatz. 
Einleitung. 

Nach den vorausgegangenen anatomischen, funktionellen und physikalisch
statischen Vorstudien iiber das Kiefergelenk und die Zahne yom Standpunkte 
der Artikulation aus soll nun unter Beniitzung dieser Erkenntnisse ein 

praktischer Arbeitsgang bei Herstellung eines vollstiindigen Zahnersatzes 

gegeben werden, auch wieder nur, insoweit als der Begrnf "Artikulation" eine 
Rolle spielt. 

Wir beginnen hier direkt mit dem schwierigsten Fall, wo beinahe alle 
Anhaltspunkte verloren gegangen sind, weil hier die vorausgegangenen Studien 
in ihrer Reinheit zur Anwendung gelangen konnen, wahrend £iir partiellen 
Zahnersatz alle diese Gesetze zwar auch Anwendung finden, jedoch unter 
mehr oder weniger groBen Konzessionen an die Form und Stellung wegen den 
noch vorhandenen natiirlichen Zahnen. Durch diese Anordnung ersparen wir 
uns viele Wiederholungen. 

An dieser Stelle solI nochmals die prinzipielle Frage iiber die Art des zu 
verwendenden Artikulators erwahnt werden. 

1. Scharnier-Artikulatoren sollten in keinem FaIle verwendet werden. 
2. Fiir partielle Prothesen dan ein unverstellbarer Gelenkartikulator 

verwendet werden, weil diese leicht im Munde unter Zuhil£enahme von Artiku
lationspapier nach den individuellen Kieferbewegungen nachkorrigiert werden 
konnen durch Wegschleifen stOrender Hocker und Schneidekanten. 

Nach den neuesten Untersuchungen ware zwar fiir partielle Prothesen. 
namentlich £iir Kronen- und Briickenarbeiten, nur der vollkommen verstellbare 
Artikulator gut genug, um dem Praktiker viele Nachkorrekturen der fertigen 
Arbeit und dem Patienten chronische traumatische Wurzelhautentziindungen 
der Stiitzpfeiler und herausgebrochene Porzellanfacetten zu ersparen. Es wird 
jedoch noch viel Wasser den Rhein hinunterflieBen bis· diese Wahrheit bei einer 
groBeren Mehrzahl von Praktikern Anerkennung gefunden haben wird. 

3. Fiir vollstandigen Zahnersatz sollte immer ein individuell verstell
barer Artikulator verwendet werden, weil man es auBerlich dem Patienten 
nicht ansieht, ob er einen Normal£all darstellt oder nicht, und weil ganze 
Prothesen nicht festgeklammert werden konnen, sondern ihren Halt beim 
Kauen nur finden durch individuell richtige Zahnstellung. 

A. Die Bi.6nahme odeI' das Nehmen del' zentralen 
Okklusion fur einen vollstandigen Zahnersatz. 

Die BiBnahme besteht in der Bestimmung der Ruhelage des Unterkiefers. 
d. h. der zentralen Okklusion und in der Rekonstruktion des auBeren Gesichts
ausdruckes mit Hille der sog. Probierschablonen. Die BiBnahme ist die wichtigste 
Operation bei Anfertigung eines totalen Zahnersatzes, und von ihr hangt die 
Brauchbarbeit und das gute Aussehen der Prothese mehr ab, als von den anderen 
in dieser Schrift besprochenen Dingen. 

Es gibt drei Methoden der BiBnahme: 
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a) Die altmodische, bei del' dem Patienten einfach ein ungeformtes Stuck 
weichel' Abdruckmasse in den Mund gegeben wird, auf das er zu "beiBen" hat, 
daher del' beim Publikum heute noch gebrauchliche Ausdruck "ins Wachs 
beiBen". Diese Methode gibt jedoch nul' Zufalls- und Durchschnittsarbeit und 
ist daher nicht zu empfehlen. 

b) Die Methode von Greene-Supplee, die ich ganz kurz beschrieben 
hatte in del' Schweizer Vierteljahrsschrift 1913, Heft 4, sowie die neueste 
Methode nach Supplee und diejenige von Oampbell, bei welchen del' Original
Gipsabdruck direkt als Basisplatte benutzt und mit BiBrandern versehen wird. 

c) Die gebrauchlichste Methode mit Probierschablonen. Diese Methode soll 
hier beschrieben werden zum besten derjenigen, die noch an del' ersten Methode 
hangen geblieben sind und die Greene-Supplee-Methode noch nicht konnen. 

Um eine moglichst genaue BiBnahme zu bewerkstelligen, mussen folgende 
Bedingungen erfiillt werden. 

1. Anfertigung ganz genau anliegender harter Basisplatten fur 
die Probierschablonen. Noch groBere Genauigkeit wird erzielt, wenn nach 
del' Greene-Supplee-Tench-Methode odeI' nach del' neuesten Suppleeschen 
Gipsmethode direkt del' Originalabdruck als Basisplatte verwendet wird. 

2. Vorderer oberer BiBrand parallel zur Pupillenlinie. 
3. Seitliche obere BiBrander parallel zur prothetischen Ebene. 
4. Rich tige Li ppenfulle, weil hiervon erstens die richtige BiBhOhe 

abhangt und zweitens, damit man genau weiB, wie die Frontzahne gestellt 
werden mussen und drittens aus kosmetischen Grunden. 

5. Richtige BiBhohe yom oberen und unteren BiBrand, um die Schneide
kanten del' oberen und unteren Frontzahne auf das richtige Niveau stellen zu 
konnen und dadurch ein richtiges Sprechen zu ermoglichen. 

6. Richtig aquilibrierte Okklusion, damit ringsum auf den Alveolar
randern gleichmaBiger Kaudruck herrscht, zur Stabilisierung del' Prothesen und 
zur Vermeidung von Druckverletzung del' Schleimhaut. 

6a. Die provisorische Kippprobe zur Kontrolle von obigem. 
7. Bestimmung del' Gesichtsmittellinie, del' Lachlinie und del' Eck

zahnposition. 
8. Die zentrale Okklusion (RuhebiB), damit an del' fertigen Prothese 

die Zahnhocker beim Kauen tuchtig ineinandergreifen. 
Sa. Nach del' alten gefUhlsmaBigen Methode und nachheriger Fixierung durch 

Einschnitte in die AuBenwand del' BiBrander. 
Sb. Mit Registrierung del' Schneidezahnbahn, hierauf definitive 

Kippprobe in del' eigentlichen zentralen Okklusion (Korrektur eines eventuellen 
Fehlers) und Fixierung des Bisses mit del' Schlusselstiickmethode. 

9. Richtige raumliche Lagerung del' Kiefermodelle zur Kondylenachse 
des Artikulators mit Hilfe des Gesichtsbogens, damit durch die automati
sche Schleifmethode die Facetten del' Zahnhocker cine richtige Lage erhalten. 

10. Ermittelung del' Gelenkbahnneigung des Patienten. Fiir 
Prazisionsarbeiten mit dem "Verstellbaren Artikulator", damit die Zahnfacetten 
eine wirklich individuelle raumliche Lage erhalten, zur Stabilisierung del' Prothese 
und zum guten Kauen. 

Erganzung. Durch die Anwendung del' Manipulationen 1 bis und mit Sa 
kann man nahezu einen halben Erfolg erzielen fiir die fertige Prothese. Wenn 
zufalligerweise Sa gut gelingt, kann sogar ein Dreiviertelerfolg zustande 
kommen und wenn uberdies auch wieder nur zufalligerweise die Gelenkbahn
neigung des Patienten mit derjenigen des nicht verstellbaren Gelenkartikulators 
nahezu odeI' ganz iibereinstimmt, so kann sogar ein voller Vierviertelerfolg 
resultieren. 
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Auf einen regelma13igen 
sicheren Viervierteler
folg kann man nur rechnen, 
wenn auch noch die Mani
pulationen 8b, 9 und 10 
richtig ausgefiihrt worden 
sind. 

Anfertigung der Pro
bierscha blonen. Die Basis
platten sollten aus moglichst 
hartem Material gemacht 
werden und den Gipsmodellen 
moglichst genau angeformt 

- - - ------ - ----

Abb. 115. Basisplatten fUr BiBschablonen sollten 
immer mit festem Metalldraht verstarkt werden, damit 
sie sich in der Mundwarme nicht verbiegen konnen. 

werden, damit sie im Munde ganz genau die gleiche Lage einnehmen, wie 
auf den Gipsmodellen. Wiirde z. B. die Basisplatte nur einige vorspringende 
Telle des Gipsmodelles beriihren, 'so wiirden im Munde diese Teile so 
komprimiert, bis die Basisplatte auch auf den tiefer liegenden Teilen aufruht, 
wodurch dann die Bi13hohe im Munde anders wird als auf den Modellen. 
Am besten sind die Schellackplatten, welche sich in der Mundwarme keine 
Spur verbiegen. Die Rander dieser Masse werden warm mit einer Schere be
schnitten und wenn kalt, mit Kautschukfeile gerundet. Verwendet man nur 
Stentsplatten oder gar nur Wachsplatten, so miissen dieselben durch Draht
einlagen (11/2 mm dick) verstarkt werden (Abb. 115). Man schmclze die 
erhitzten Metalldrahte in die fertige Basisplatte. Auf diese Basisplatte werden 
dann Bi13rander festgeschmolzen , die genau die Biegung der zukiinftigen 

Abb. 116. Obere BiBplatte mit BiBrand, der die 
genaue GroBe, Form und Dicke der Zahnreihe 
haben soUte. Eingeschmolzener Verstarkungs-

draht. 

Abb.117. Normalform aus Blech zur 
richtigen Formgebung der BiBrander der 

Probierplatten. 

Zahnreihen haben sollen und mitten iiber den Alveolarrandern stehen mussen 
(Abb.119a). Zur Herstellung der Bi13rander verwendet man am besten Kerr
oder kerrahnliche Abdruckmasse, weil dies die widerstandsfahigsten Bi13rander 
gibt, die yom Patienten durch zu starkes ZubeiBen nicht verbogen oder 
zerdriickt werden konnen. Man vermeide speziell den unteren Bi13rand zu weit 
zu machen, weil er so die Unterlippe zu voll machen wiirde und infolgedessen 



252 Gysi: Artikulation. 

zu stark kiirzt, auch wiirde beim ZubeiBen der obere BiBrand nicht voll auf 
den unteren treffen (Abb. 118 und 119b) und daher der Druck auf die Alveolar
rander beim BiBnehmen nicht gleichmaBig verteilt sein (Abb. 119a zeigt die 
richtige Form der BiBrander und b die falsche Form). Am besten fahrt man, 
wenn man sich aus Blech eine Rufeisenschablone in genauer GroBe von Abb.1l7 > 

als Musterform macht, da dieselbe einer guten DurchschnittsgroBe einer unteren 

Abb. us. Aufeinander gebissene BiBschab
lonen. Die untere Schablone ist zu groB, 
infolgedessen ist die Lippenfiille unrichtig 
und der Druck auf die Schleimhaute vorn 
gr6Ber als in der Molargegend. Dies gibt 

unrichtige Artikulation. 

Abb. U9. a Richtiges Zusammentreffen der 
Probierplatten. b Unrichtiges Zusammen

treffen der Probierplatten. 

Abb. 120. Festlegen der Kauebene parallel 
zur Ohren-Nasenlinie. 

Abb. 121. Obere Probierplatte mit ein
seitiger Festlegung der Kauebene (im 

Bilde links) nach Methode Abb. 120. 

Zahnreihe nachgeformt ist und danach die BiBrander formt . Soweit werden 
die BiBschablonen im Laboratorium vorbereitet. 

Bestimmung der provisorischen BiBhohe. 1m Munde des Patienten 
wird jetzt provisorisch die Rohe der BiBrander ermittelt. Der untere BiBrand. 
solI etwas niedriger sein wie der Rand der Unterlippe (Abb. 124). Der obere 
BiBrand soll etwa 11/2 bis 2 mm iiber den Rand der Oberlippe herunterragen, 
d. h. soweit als die kiinstlichen Zahne beim Sprechen sichtbar sein sollen 
(Abb. 124a). Oberer und unterer BiBrand sollen zugleich parallel sein zu 
einer gedachten Linie, welche die beiden Augenmitten verbindet (Abb.123b), 
damit man im Artikulator die Zahne schon horizontal stellen kann. 

Wo die Alveolarrander stark geschwunden sind, also geniigend Platz vor
handen ist, kann man die Zahnreihen parallel machen zur friiher vorhanden 
gewesenen Okklusionsebene, die meistens parallel ist zu einer Linie, die den. 
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unteren Rand des Nasenfliigels verbindet mit dem unteren Rand des Gehor
ganges (siehe Abb. 123a). Man erreicht dies am schnellsten dadurch, daB man 
den erweichten BiBrand mit einem Messer zurechtdriickt, wie aus Abb. 120 
ersichtlich. Abb. 121 zeigt das Resultat auf einer Seite. 

Der BiBrand der anderen Kieferhalfte wird dann aul3erhalb des Mundes 
mit einem scharlen Federmesser (Wachsmesser sind meistens zu stumpf) auf 
dasselbe Niveau geschnitzt. Dann wird im Munde nochmals kontrolliert ob 
der Bil3rand vorne parallel zur Pupillenlinie ist und werden eventuelle 
Korrekturen angebracht. 

Da durch diese vorne und links und rechts gesondert ausgefiihrten Manipula
tionen die BiBflache mehr oder weniger uneben wird, so erwarmt man jetzt 
die BiBflache etwas und driickt dieselbe auf eine mit Talkpulver bepuderte 
Glasplatte, damit man eine schOne ebene BiBflache erhalt, was auBerordentlich 
wichtig ist! Natiirlich muB man Obacht geben urn bei dieser Verebnung der 
BiBflache nicht den ganzen Bil3rand zu niedrig oder schief Zll driicken. 

Abb. 122. Handgriff, urn den Unterkiefer in die normale Okklusionsstellung zu lenken. 
Daumen und Mittelfinger miissen die Molarengegend beriihren, auf das Kinn wird ein 

leichter Druck ausgeiibt. 

Hinterhalb der Gegend des ersten Molaren wird jetzt der BiBrand bis zur 
Basisplatte schrag nach hinten weggeschnitten, so daB in der Gegend des zweiten 
Molaren kein BiBrand existiert. Dadurch wird erreicht, daB beim Mundschliel3en 
bei der BiBnahme die Molarengegend der Bil3rander nicht zu friih in Beriihrung 
kommt, wodurch der Patient verleitet wiirde, in die Vorbil3stellung zu beil3en. 

Nachdem nun die obere Probierschablone nach allen Regeln der Kunst 
richtig geformt ist, wird dieselbe mit etwas Tragantpulver bepudert und dem 
Patienten in den Mund geklebt. Jetzt wird die BeiBflache der unteren Probier
schablone mit kleiner Bunsenflamme (oder mit Spiritusflamme und Blasrohr) ober
flachlieh etwas erwarmt, mit Talkpulver eingepudert in den Mund gebracht und 
dem Patienten befohlen, den Mund weit zu offnen, dann die Lippen zu schlieBen, 
den Speichel hinunterzuschlucken und sehwach zuzupressen. Wahrend der Patient 
alles dies macht, wendet man mit Vorteil noch den Handgriff Abb. 122 an. 

Das Wichtigste ist, dal3 der Patient nicht weiB, was man beabsichtigt; man 
vermeide also vor allem das Wort "zubeiBen" auszusprechen, urn zu ver
meiden, dal3 der Patient den Unterkiefer vorschiebt. 

Auf diese Weise wird der untere Bil3rand in der annahernd richtigen BiI3-
lag8 nach dem oberen Bil3rand zurecht gedriickt. Dies solI so oft wiederholt 
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Abb. 123. a Richtlinie fiir die Kauebene, seitlich. b Richtlinie fiir die Kauebene, von vorne 
gesehen, parallel zur Augenlinie und Einzeichnung der Lachlinie (Zahnlange). c Bestimmung 

der Eckzahnposition (ergibt Breite aller Frontzahne). 

werden, bis daB man annahernd die richtige BiBhohe hat, d. h. bis der untere 
BiBrand vorne etwa 11/2 bis 2 mm unter dem Niveau der Unterlippe liegt 
(Abb. 124a), dabei solI die BiBebene der unteren Probierschablone in der Molaren
gegend ungefahr auf der Hohe des Tuberkulums ausmiinden, das den unteren 
Alveolarkamm nach hinten abschlieBt. Man hiite sich also, den oberen BiBrand 
in der Molarengegend zu hoch zu machen. 

Nachdem so die BiBhohe provisorisch ermittelt ist, wird die Lippenfiille 
durch Auftragen oder Wegschneiden von Material an den Lippenflachen der 
BiBrander derart gestaltet, daB der Gesichtsausdruck und das Profil wieder 
harmonisch ist, d. h. so, daB die Lippen richtig konturiert werden (Abb. 125 B), 
die Falte, welche vom Nasenfliigel nach unten verlauft, nicht zu tief ist, die 
gesunkenen Nasenfliigel (Abb. 125 A) wieder gehoben sind, die Unterlippe weder 
zu eingefallen, noch zu weit vorgetrieben ist und zwischen Unterlippe und 

a b 

Abb. 124. a Messerstich zwischen 
den Lippen soIl etwa F/2 mm 
iiber dem unteren Rande der 

oberen Probierplatte sein. 
b Mundwinkel gibt die dis tale 
Grenze des oberen Eckzahnes. 

Kinn eine schon ausgepragte Vertiefung vor
handen ist (Abb. 125 B). Abb. 126 zeigt das 
Profil eines Patienten, als er noch seine eigenen 
Zahne hatte, und Abb. 127 zeigt sechs Moglich
keiten, wie das Profil dieses Patienten ver
andert werden kann durch unrichtige BiBnahme. 

Profile C haben richtige BiBhohe, aber zu 
volle und zu geringe Lippenfiille. Profile A 
haben zu geringe BiBhohe und zu geringe (a) 
und zu volle (a) Lippenfiille. 

Profile B haben zu groBe BiBhohe und zu 
volle (b) und zu ·geringe ((3) Lippenfiille. Diese 
Figur zeigt also, wie man einen Patienten ver
unstalten kann durch unrichtige BiBnahme. 
Man hiite sich, die BiBrander zu dick oder zu 
lang zu machen in der Region des oberen und 
unteren Lippenbandchens, dagegen muB man oft 

in der Gegend der oberen Eckzahne viel Material auftragen, urn die Nasenfalte 
und die Nasenfliigel zu heben (vgl. hierzu Abb. 125 A bei leerem Mund und 
Abb. 125 B mit richtiger Probierschablone im Mund). Erst nachdem die Lippen
fiille richtig geformt ist, kann man die definitive BiBhohe ermitteln, denn wenn 
die LippenfiiUe zu gering ist, sind die Lippen zu lang und verleiten zu einer groBen 
BiBhohe, andererseits wenn die Lippenfiille zu voU ist, sind die Lippen zu kurz 
und die BiBhohe wird zu niedrig gemacht. Wer sich in dieser Gesichtsmodellie
rung nicht sicher fiihlt, soUte dem Patienten einen Spiegel in die Hand geben 
und sich von ihm oder einem Familienangehorigen beraten lassen. Hat man 
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so die richtige Lippenfiille er
mittelt, so muB der Ka udruck 
noch allseitig ausgeglichen oder 
aq uili briert werden. Dies 
wird zu gleicher Zeit gemacht 
mit der Ermittelung der 
rich tigen oder defini ti yen 
BiBhohe. Ein aquilibrierter 
BiB kann nur mit ganz gleich
maBig erwarmter BiBflache er
halten werden, damit iiberall 
ringsum der gleiche Widerstand 
des BiBrandmaterials vorhanden 
ist. Kalte BiBrander kann man 
nicht zu einem aquilibrierten 
BiB zurecht schnitzen! 

Es ist von groBter Wichtig
keit, daB beim KieferschluB 
ringsum auf der Schablone 
gleichmaBiger Druck herrscht, 
damit alle Kaumuskeln gleich
maBig gespannt sind und nicht 
etwa die eine oder andere Gruppe 
etwas starker oder schwacher. 
Ferner muB die Schleimhaut, 
auf welcher die Prothese ruht, 

Abb. 125. A Zahnloser Mund ohne Prothese. 
B Derselbe mit richtig konturierter Probier

schablone. 

sowohl beidseitig, als auch hinten und vorne gleichmaBig komprimiert sein. 
Wir haben jetzt also vor uns die obere Probierschablone mit rich tiger 

Lange des BiBrandes, richtiger Lippenfulle, schOn horizontaler und voll
standig planer BiJ3lache. Diese 
letztere wird jetzt gut mit Talk
pulver eingerieben und das Ganze 
dem Patienten mit Tragant in 
den Mund geklebt. Ferner haben 
wir vor uns die untere Pro bier
schablone mit richtiger Lippen
fulle und provisorischer noch 
etwas zu hoher BiBhohe. Man 
zieht jetzt die BiBflache mit 
gleichmaBiger Schnelligkeit etwa 
2-3mal uber die Flamme, derart, 
daB eine Erweichung bis auf etwa 
1-2 mm Tiefe stattfindet, bringt 
das Ganze schnell in den Mund 
des Patienten und liWt den Mund 
schlieBen. 

Um beim KieferschluB durch 
das Vorschieben des Unterkiefers 
das Christensensche Phanomen 
zu vermeiden, das darin besteht, 
das die Molarengegend auBer 
Kontakt kommt (Abb. 27), und 
somit die Schneidezahnregion zu 

Abb. 126. Normales Profil bei noch vorhandenen 
natiirlichen Zahnen und Form der Kiefer, wenn 
die Zahne verloren gegangen. Ro ist das richtige 
Rotationszentrum fiir Offnen und SchlieBen. 
Aus diesem Zentrum wurden die BiBerhohungen 
und .erniedrigungen der Abb.127 vorgenommen. 
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stark gedmckt wiirde, litBt man den Patienten den Mund weit offnen, dann 
bei geschlossenen Lippen schlucken und ganz schlieBen, wahrend man Daumen 
und Mittelfinger in die Molarengegend halt und auf das Kinn einen Druck 
nach hinten ausiibt (Abb. 122). Meistens ist es nicht einmal notig, auf diese 
Weise einen Druck auszuiiben, weil allein die Beriihrung der Finger in der 
Molarengegend den Patienten veranlaBt, nach hinten in die Molarengegend zu 
beiBen. 

Dies wird wiederholt bis die richtige BiBhOhe erzielt ist. Durch diese 
gleichmaBige schwache Erwarmung wird zugleich der Kaudruck aquilibriert. 
Ob letzteres der Fall ist, pmft man durch Anwendung der Kippprobe. 

Hat man durch die Kippprobe einen starken ungleichen Druck festgestellt, 
so muB der untere BiBrand nochmals erwarmt werden und darauf gebissen 

a a b fJ c 

B 

Abb.127. Verschiedene Miiglichkeiten, die zahnlos gewordenen Kiefer von Abb. 126 mit 
einer Prothese auszuriisten. A Bi13hiihe zu niedrig gemacht; B Bi13hiihe zu hoch gemacht; 
C BiBhiihe richtig getroffen, dagegen sind a, b, c die Frontzahne zu weit vorstehend, a, 
S, fJ die Frontzahne zu weit einwartsstehend. Aile diese Versuche sind fehlerhaft und 

restaurieren nicht das urspriingliche Profil von Abb. 126. 

werden bis die Kippprobe besser ist, d. h. die Probierschablonen nicht mehr 
stark zum Kippen gebracht werden konnen. Da man aber in dem jetzigen 
Stadium der BiBnahme die genaue zentrale Okklusion des Patienten noch nicht 
kennt, so ist es noch nicht moglich, allfallige Kippfehler genau zu korrigieren 
und muB man damit warten bis nach der Registrierung der seitlichen 
Schneidezahnbahn. 

Vorlaufig ist es wichtiger die richtige BiBhOhe fertigzustellen. Ob dies 
erreicht ist, erkennt man an folgenden Merkmalen: 

Ais allgemeine Regel zur Ermittelung der richtigen BiBhohe kann 
man angeben, daB die lose gehaltenen Lippen sich fest hemhren sollen, wenn 
die BeiBrander der BiBschablonen in Bemhrung sind. Oder mit anderen Worten 
ausgedriickt: Wenn der Patient den Mund ungezwungen schlieBt, so sollen die 
Lippen etwas fmher in Beriihrung kommen als die BiBrander der Probier
schablonen. MuB der Patient die Lippen anziehen, urn dieselben zur Bemhrung 
zu bringen, so erniedrige man die Bil3hohe noch mehr nach nochmaligem 
Warmen des oberen BiBrandes und ZubeiBenlassen, oder falls die Lippen zu 
stark aufeinanderstoBen, erhohe man den oberen BiBrand durch Auftragen 
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von mehr Material. Die richtige BiBhOhe ist dann erreicht, wenn der Patient 
beim Sprechen des Wortes "Missisippi" und des Wortes "Ofenloch" die BiB. 
rander beim letzten Vokal 4-5 mm voneinander entfernt halt. 

Damit der Patient dieses Wort richtig aussprechen kann, diirfen die BiB. 
rander der Frontzahngegend nicht zu breit sein, d. h. sie miissen moglichst die 
Dicke der natiirlichen Zahne nachahmen. Sehr gut eignet sich zu dieser Probe 
auch das Sprechen des Wortchens "wen". 

1st die richtige Lippenfiille und richtige BiBhOhe auf diese Weise erreicht, so 
bestimmt man die ZahngroBe. Zunachst ritzt man auf die Wachsschablonen 
im Munde die Gesichtsmittellinie ein, dann veranlaBt man den Patienten 
zu lacheln und ritzt die obere und untere Lachlinie ein (Abb. 123b), wodurch 
man die Zahnlangen erhalt, d. h. bis wieweit der unschon aussehende Rosa· 
kautschuk reichen darf, ohne sichtbar zu werden. Jetzt bestimmt man die 
Lage der oberen Eckzahne, urn dadurch die Breite der Frontzahne zu erhalten 
(Abb. 123c und 124b). Durch Halbierung des Dreiecks zwischen Wangen. 
falte und Nasenfliigel erhalt man die obere Eckzahnmittellinie oder man 
sticht beim Mundwinkel (Abb.124b) mit einem eingefetteten stumpfen In· 
strument gegen den BiBrand und erhalt so den distalen Rand des oberen 
Eckzahnes. Bei abnorm groBer oder kleiner Mundoffnung stimmt letztere 
Regel nicht mehr. 

B. Alte unsichere Methode zur Bestimmung 
der RuhebUUage oder der zentralen Okklusion. 

Man versucht nun, den Unterkiefer seine riickwartige RuhebiBlage ein
n~hmen zu lassen, indem man dem Patienten befiehlt den Mund zu offnen, 
die Lippen zu schlieBen und gleichzeitig zu schlucken (man vermeide auch 
jetzt wieder das Wort "beiBen" zu gebrauchen). Jetzt kann man nach der 
allgemein gebrauchlichen Methode seitlich in den BiBrand Einschnitte machen 
mit dem Wachsmesser, urn diese RuhebiBlage zu fixieren. 

Sicher kann man aber nie sein, daB man auf obige Weise die richtige Ruhe
BiBlage erhalt. 

c. Sichere Methode zur Ermittlung der zentralen 
Okklusion. 

Am sichersten verfahrt man in folgender Weise. Es ist dies eine wenig Zeit 
in Anspruch nehmende Messung, die einem aber sehr viel Unannehmlichkeiten 
ersparen kann, denn dies ist die einzige Methode, urn mit absoluter Genauig
keit den richtigen BiB zu erhalten, was bekanntlich sehr schwierig ist, wegen 
der Neigung der Patienten, den Unterkiefer immer mehr oder weniger vor
zuschieben oder auch seitlich zu verschieben. Die Probierschablonen werden in 
folgender Weise fiir die Registrierung vorbereitet. 

Die untere Probierschablone wird mit ihrer BiB£lache gegen das Glas
plattchen gedriickt, so, daB die hinteren freien Enden dariiber hinausreichen 
(Abb.128). Dann warmt man die zentrale Gabel der Kohlerschen Scharnier
schablone (Abb. 129) etwas, damit man dieselbe schOn zentrisch an die Labial
flache des BiBrandes anstecken kann (Abb. 128). Hierauf warmt man den einen 
Scharnierfliigel (Abb. 128 S) etwas, urn ihn an die Bukkalwand des BiBrandes 
andriicken zu kOnnen. Dasselbe wird auch mit dem anderseitigen Scharnier
£liigel gemacht. Bei einiger Vorsicht kann alles dies gemacht werden ohne die 
BiBflache des BiBrandes zu verandern. Diese Kohlersche Scharnierschablone 

Handbuch der Zahnheilkunde. III. 3. A. 17 
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Abb. 128. Nachdem die BiBhOhe und Lippenfiille ermittelt und die provisorische Kipp
probe gemacht ist, wird an die untere Probierschablone die Kohlersche Scharnierschablone 
befestigt. Beide werden auf ein Glasplattchen gelegt und die erwarmte Scharnierschablone 
angesteckt. Dadurch wird die erhaltene BiBhOhe nicht verandert. Man achte auf moglichst 

gute Zentrierung. 

(Abb . 129) hat den Vorteil gegeniiber meiner friiheren Hufeisenschablone, 
daB der bereits fertige BiB nicht verandert wU·d, also nicht zweimal 
genommen zu werden hraucht. Nun wird die Registrierflache der Scharnier
schab lone noch mit einer papierdiinnen Schicht mit durch RuB geschwarztem 

Abb_ 129. Kohlersche Scharnierschablone 
(von unten gesehen). G = Gabel, D D = 
Dorne zum Anstecken der Schablone an die 
u"ntere Probierschablone. Dient zur Ermitte
lung der zentralen Okklusion (Abb. 132). 

Abb.130. Mit RuB wachs R iiberzogene Schar
nierschablone auf unterer Probierplatte, zur 
Aufnahme der Registrierung der Schneide-

zahnbahn. 
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Wachs iiberzogen (Abb. 130 R.). Dies darf nicht gemacht werden durch Er
hitzen der Scharnierschablone, sondern das schwarze Wachs muD mit dem 
heiDen Wachsspatel gleich-
maBig aufgetragen und ver
strichen werden. 

An die obere Wachsscha
blone wird auBerhalb des 
Mundes ein Spezialfederchen 
(Abb. 131) so festgewachst, 
daB dessen Zeichenspitze etwa 
2 mm unter die BiBflache zu 
liegen kommt. Der Registrier
stift darf, aber er braucht 
nicht mit der Gesichtsmittel
linie iibereinzustimmen! 

Man vermeide, das Feder
chen an einer Flamme zu er
hitzen, um dessen Federkraft 

Abb. 131. Registrator R der Schneidezahnbahn in 
der Mittellinie der oberon Probierplatte befestigt. 

K = Keileinschnitte fiir die Schliisselstiicke 
Abb. 173 S. 

nicht zu zerstoren; man driicke es vielmehr mit dem\ heiDen Wachsspatel an 
Ort und Stelle. Gleichzeitig schneidet man in die AuDenwand des BiDrandes 
der oberen Probierschablone noch Keileinschnitte links und rechts, iiber deren 
Funktion wird spater berichtet 
werden (Abb. 131 KK). 

Abb. 132. Fertige Registrierung der 
Schneidezahnbahn unter Verwendung der 
in A bb. 130 und 131 abgebildeten In-

strumente. 

Abb. 133. Registrierte Schneidezahnbahn im 
schwarzen Wachsiiberzug. W = fertige, resp. 
richtige Bahn (Spitzbogen). f = unfertige 

resp. falschc Bahn (Rundbogen). 

Die derart vorbereiteten Probierschablonen kommen nun in den Mund des 
Patienten und man befiehlt ihm den Unterkiefer einige Male vor- und riick
warts zu schieben. Dabei darf man die Lippen des Patienten offnen, um die 
Aufzeichnungen des Schreibfederchens zu beobachten. 1st der Unterkiefer in 
seine riickwartige Lage geraten, so befiehlt man, denselben hin und her resp. 
links und rechts zu verschieben, um im schwarzen Wachs die Aufzeichnung 

17* 
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der seitlichen Bewegungsbahnen zu erhalten. Solange der Patient den Unter
kiefer etwas vorgeschoben hat, erhalt man unregelmaBige und rundliche Auf
zeichnungen (Abb. 133, f), erst wellll die Zeichnung einen deutlichen, scharf 
gezeichneten Winkel ergibt (Abb. 133, W), ist die Registrierung fertig. Es 
gibt Patienten, welche den Unterkiefer weiter nach riickwarts zwangen kOllllen 
als der RuhebiB oder die zentrale Okklusion es erfordert. 

Bei solchen Patienten leistet diese Registriermethode' unschatzbare Dienste 
und ist dieselbe in Amerika schon weitgehend adoptiert worden. Auch bei 
diesen Patienten befindet sich der RuhebiB im Winkelpunkte des Spitzbogens 
und nicht in der groBten Riickwartsstellung. 

D. Definitive Kippprobe. 
Nachdem man auf diese Art und Weise die wirkliche zentrale Okklusions

stellung des Unterkiefers gefunden hat, muB man die definitive Kippprobe 
vornehmen. Man zwangt abwechselnd links und rechts in der Molarengegend, 
sowie vorne in der Schneidezahngegend das Wachsmesser zwischen oberen und 
unteren BiBrand und beobachtet, ob hierzu die gleiche Kraft notig ist, oder ob 
die BiBrander sich leicht auseinanderpressen lassen, wahrend dieselben auf der 
anderen Kieferseite hart aufeinander bleiben. 

Diese Kippprobe muB in zwei Richtungen vorgenommen werden: Erstens 
in sagittaler Richtung und zweitens in transversaler oder frontaler Richtung. 
Es ist namlich moglich, daB bei der Ermittelung der BiBhohe, als der BiBwall 
erweicht war, der Patient den Unterkiefer nicht in der genauen zentralen 
Okklusion geschlossen hat, und dies in vier Beziehungen. 

1. Er hatte vorgebissen. Dadurch wurde infolge des Christensenschen 
Phanomens (Abb. 27) der weiche BiBwall vorne zu niedrig gedriickt, und wellll 
der Patient dallll in die richtige zentrale Okklusion beiBt, ist die Molaren
gegend zu hoch und die Probierschablonen kippen vorne einander entgegen. 

2. Das Umgekehrte findet statt, wenn ein Patient zu weit nach hinten 
gebissen hat, was jedoch selten vorkommt. 

3. Der Patient hatte nach links gebissen, dadurch wurde der weiche linke 
BiBwall niedriger gedriickt, wahrend der rechte BiBwall der Balancierseite 
weniger erniedrigt wurde. Wellll dann der Patient in die richtige zentrale 
Okklusion beiBt, ist der rechte BiBwall zu hoch unddie Probierschablonen 
kippen einander links entgegen und tauschen einem eine gute,Okklusion vor. 

4. Das Umgekehrte findet statt, wenn der Patient zu weit nach rechts 
gebissen hat. 

1m Kapitel iiber die BiBtiefe der Arbeitstiefe und der Balancierseite findet 
man die Erklarung zu diesem Phanomen. Je starker die Gelenkbahn geneigt 
ist, desto starker werden diese Phanomene in Erscheinung treten. 

Ergibt die Kippprobe also diesen Fehler entweder nur links oder rechts 
oder auf beiden Seiten zugleich oder vorne, so korrigiert man denselben, indem 
man auf der Fehlerstelle auf die BiBflache der unteren Probierschablone ein 
ziindholzkopfgroBes Kiigelchen Abdruckmasse festklebt, schwach warmt und 
den Patienten in die wirkliche zentrale Okklusion (Winkelpunkt des Spitz
bogens beiBen laBt. 

Schon manche Prothese muBte zweimal gemacht werden, wei! 
die Kipp -Pro be vergessen wurde! Wer mit meinem verstellbaren Artiku
lator arbeiten will, nimmt nur noch die Registrierung der Gelenkbahn vor, 
wie es zu Abb. 168 beschrieben ist. 

Wer mit dem nicht verstellbaren Artikulator arbeiten will, fahrt folgender
maBen weiter. 
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E. Fixierung des Bisses. 
Nach der definitiven Kippprobe und deren eventueller Korrektur nimmt 

man die Fixierung der zentralen Okklusion in folgender Weise vor. Man laBt 
den Patienten einige Vor- und Riickwartsbewegungen ausfiihren und befiehlt 
ihm ruhig zu sein, sobald das Registrierfederchen sich im Winkel W (Abb. 133 
oder Abb. 132) befindet, denn diese SteUung ist die normale Ruhelage des 
Unterkiefers (Abb. 132) und diese Ruhelage soUte nun nach irgendeiner 
Methode fixiert werden. 

Die iiblichen Einschnitte in die AuBenseite der BiBrander sind nicht 
empfehlenswert, da dies zu vielen Artikulationsfehlern fiihren kann. Man kann 
auch kleine erwarmte Drahtgabeln in die BiBrander stecken. Ich ziehe als 
sicherste, einfachste und billigste Methode die "Schliisselstiickmethode" mit 
Abdruckmasse vor (siehe Abb. 173, 174, 175). Diese Methode der BiBnahme 

Abb. 134. Unverstellbarer Gysi-Artikulator in Seitenansicht. Zeiger Z zeigt, wie hoch 
und wie weit nach vorne die Modelle eingegipst werden sollen. 

soUte also auch angewandt werden, selbst wenn man keinen versteUbaren 
Artikulator verwendet. 

Man hat jetzt also mit absoluter Sicherheit den richtigen "BiB" und man 
nimmt beide Schablonen aus dem Munde. Falls sich hierbei die Schliissel
stiicke 10slOsen, kann man dieselben auBerhalb des Mundes leicht wieder in 
die richtige Lage bringen und durch Festwachsen fixieren. Diese Au£zeichnung 
vorzunehmen lohnt sich, da dadurch vermieden wird, die Zahne eventueU 
zweimal aufsetzen zu miissen oder gar die ganze Prothese zweimal zu machen. 
Diese ganze hier beschriebene Registrierung der Kieferbewegung kann mit etwas 
trbung in 5 Minuten leicht gemacht werden. Nachdem die Zahnfarbe und 
Zahnform noch ausgewahlt ist, wird der Patient entlassen. 

Die Gipsmodelle werden in die Probierschablonen gelegt, alles mit einer 
Schnur zusammengebunden und so in den Artikulator eingegipst, daB die 
Kauebene richtig orientiert ist in bezug auf die Gelenkachse des Artikulators. 
Bei Verwendung meines Dreipunkt-Artikulators muB die Okklusionsebene auf 
der Rohe des Zeigers Z und des V orsprunges P liegen und die BiBschablonen 
miissen vorne den Zeigen Z beriihren. Auf diese Weise befinden sich die 
Alveolarrander in ihrer richtigen Lage zur Kondylenachse des Artikulators 
(Abb. 134). 
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F. Nachwort fiber die BiJ3nahme. 
Es wird vielfach die Frage erortert: ,,1st es wichtig, die BiBflachen der 

Probierschablonen parallel zur prothetischen Ebene (Abb. 120 und 123a) zu 
machen 1" 

Darauf kann man antworten mit "Ja", wenn ein nichtverstellbarer Gelenk
artikulator verwendet wird, und mit "Nein", wenn ein individuell verstellbarer 
Gelenkartikulator verwendet wird. Dr. Ludwig Kohler, mein Chefdemon
strator, begriindete dies folgendermaBen: 

Beim Dreipunkt-Artikulator z. B. ist die Kauebene (prothetische Ebene) des 
Artikulators horizontal zur Tischebene bestimmt und die Neigung der Gelenk
bahn etwa 30° zu obigen zwei Ebenen. 

Nehmen wir einmal an ein Patient soll eine ganze Prothese erhalten. Seine 
Gelenkbahnneigung zur prothetischen Ebene und zugleich zu seinem Alveolar
rand sei 40°. Der behandelnde Zahnarzt weiB das aber nicht, wenn er die 
Gelenkbahn nicht gemessen hat. Wiirde die BiB£1ache der BiBschablonen 
parallel zur prothetischen Ebene gemacht, so betriige der Fehler gegeniiber 
dem Simplexartikulator also 10°, ein Fehler, der allerdings schon stark ist, aber 
die Prothese noch nicht ganz unbrauchbar machen wiirde fiir Vor- und SeitbiB
bewegungen. Wird nun aber die BiB£1ache der Probierschablonen nach hinten 
gesenkt, z. B. um 10° zur prothetischen Ebene und hernach horizontal zur 
Tischebene im Simplex, dessen Gelenk 30° Neigung hat, eingegipst, dann be
tragt die Gelenkbahn des Simplex zum Alveolarrand der Gipsmodelle nur 20°. 

Da aber der Patient eine Neigung seiner Gelenkbahn zu den Alveolar
randern von 40° hat, so betragt jetzt der Fehler gegeniiber dem Simplex 20°, 
das iiberschreitet die zulassige Fehlergrenze stark. Der Patient kann daher 
mit der fertigen Prothese keine SeitbiB-, keine VorbiB- und keine intermediaren 
Kaubewegungen machen, ohne daB die Zahnhocker miteinander in Konflikt 
geraten, sondern nur reine Offnungs- und SchlieBbewegungen, was nur einen 
Drittelerfolg in bezug auf die Kautiichtigkeit bedeutet. Etwas Ahnliches 
findet natiirlich auch statt bei jedem anderen Artikulator mit unveranderlicher 
Gelenkbahn. Beim individuell verstellbaren Artikulator dagegen, wo die Modelle 
mit dem Gesichtsbogen raumlich richtig in den Artikulator eingesetzt werden 
und die Gelenkbahnneigung des Artikulators individuell richtig eingestellt wird, 
kann ein solcher Fehler nicht vorkommen, selbst wenn die BiB£1achen der Probier
schablonen nicht parallel zur prothetischen Ebene des Patienten gemacht worden 
sind. Ich personlich brauche viel weniger Zeit zu einer Registrierung der Neigung 
der Gelenkbahn des Patienten, als dazu, die BiB£1achen'parallel zur prothetischen 
Ebene zu machen. Die Verwendung eines verstellbaren Artikulators 
ist also kein Zeitverlust, sondern ein Zeitgewinn und sichert iiber
dies vie I genauere Resultate! 

II. Die Auswahl der kiinstlichen Ziihne. 
Der Charakter der 0 beren Vorderzahne sollte sich harmonisch der 

ganzen Gesichtsformation anpassen. Man pflegt in den Lehrbiichern gelehrte 
Abhandlungen iiber die Temperamente und ihre 16 und mehr Mischungs
varianten zu finden. Diese Auseinandersetzungen sind aber meistens so kom
pliziert, daB sie schwer anwendbar werden. 

In der Abb. 135 ist an zwei Beispielen gezeigt, auf welch einfache Weise 
man dasselbe Resultat erreicht. 
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Also ergibt die umgekehrte Gesichtskontur die Form des mittleren Schneide
zahnes. Williams hat wissenschaftlich bewiesen, daB drei Haupttypen vor
kommen, sowohl in der Gesichtskontur, als auch in der Form der oberen mittleren 
Schneidezahne : 

1. der quadratische Typus (linkes Bild); 
2. der dreieckige Typus (rechtes Bild); 
3. der ovale Typus. 
Wie die Form, so sollte sich auch die Farbe der Zahne individuell der 

Gesichtsfarbe anpassen. 
Oft wird der Fehler begangen, daB man aIle V orderzahne in der gleichen 

Abb. 135. Harmonisches Zusammenpassen von 
GesichtsumriB mit Form eines umgekehrten mitt
leren oberen Schneidezahnes. Links mit breitem 

Zahnhals. Rechts mit schmalem Zahnhals. 

b d 
Abb.137. a Langer Randlappen und kurzer BiB, 
d kurzer Randlappen und langer BiB, b und c 

Zwischenformen. 

Abb. 136. Nomenklatur der Teile 
eines kiinstlichen Zahnes. An

wendung siehe Abb. 137. 

Abb. 138. Nadelstich durch die 
Wachsschablone auf der Hohe des 
Alveolarrandes, zur Bestimmung der 
Lange von "BiB" und "SchluB" der 

kiinstlichen Zahne. 

Farbennuance nimmt, was immer einen unnatiirlichen Eindruck im Munde 
macht. 

Wird in besonderen Fallen feinste Ausgestaltung erstrebt, so tut man gut, 
drei Zahnsatze von verschiedener Nuance, jedoch aIle mit zum Gesicht passendem 
Farbencharakter miteinander zu mischen. Und zwar empfehlen wir vom gelberen 
resp. dunkleren Satz die Eckzahne zu nehmen, vom blaulichsten resp. hellsten 
Satz die seitlichen Schneidezahne, und schlie13lich wahlt man die mittleren 
Schneidezahne in einem Charakter, der zwischen den zwei genannten Farben
nuancen die Mitte halt. 

Die Stellung, wie die Farbe der Vord erzahne sollte sich nach dem 
Alter des Patienten richten, insofern, als mit zunehmendem Alter die Stellung 
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immer unregelmaBiger gehalten werden darf (soweit es die Eitelkeit des Patienten 
eben erlaubt). Besonders natiirlich £iir altere Personen nehmen sich die Abrasions
effekte der Schneidekanten aus. 

Bei der Auswahl passender Vorderzahne muB ferner die Lingual- oder 
Artikulationsseite beriicksichtigt werden. In Abb. 136 ersieht man z. B. die 
Terminologie der einzelnen Teile eines Porzellanzahnes. 

Fiir den Praktiker ist hierbei von Wichtigkeit das Verhaltnis des "Rand
lappens" zum kombinierten "BiB und SchluB". Je nach dem zwischen dem 
oberen und unteren Alveolarrand verfiigbaren Raum muB man Zahne ent
weder mit langem oder kurzem Randlappen und entsprechendem "BiB und 
SchluB" wahlen, wie es in Abb. 137 a-d dargestellt ist. 

Man findet die fiir jeden Fall passende Hohe von "SchluB und BiB" dadurch, 
daB man auf der Innenseite der oberen Wachsschablone an der tiefsten Stelle 
des Alveolarrandes mit einer Nadel nach der Lippenflache hervorsticht oder 
umgekehrt. 

In der Distanz yom Nadelloch bis zur BiBlinie erhalt man die groBte mog
liche Hohe von "SchluB und BiB", und yom Nadelloch aus nach oben bis zur 
Lachlinie am Wachsrand findet man die fiir diesen Fall benotigte GroBe des 
"Randlappens". In Abb. 138 ist ein Querschnitt durch eine obere Probierplatte 
mit Wachsrand abgebildet, durch den auf dem Niveau des Alveolarrandes die 
Nadel durchstochen worden ist; unterhalb der Nadel ersieht man die fiir diesen 
Fall mogliche Hohe des kombinierten "BiB und SchluB". 

III. Das Aufstellen der Zahne ffir einen totalen 
Zahnersatz 

unter Beachtung der im Abschnitt iiber die natiirlichen und kiinstlichen Zahne 
gegebenen allgemeinen Regeln. 

Wie wir im Kapitel iiber die "BiBnahme im Munde des Patienten" be
schrieben haben, achtet man dabei unter anderem hauptsachlich auf folgendes: 

1. Die BiBhOhe wird ermittelt mit Hil£e der BiBrander. 
2. Die Beriihrungs£lachen yom oberen und unteren BiBrand werden zugleich 

derart geformt, daB dieselben parallel zur Pupillenlinie beider Augen 
sind, damit nachher die Zahnreihen schon horizontal im Gesichte liegen. 

3. Die Lippenfiille wird geformt, damit der Gesichtsausdruck richtig wird. 
4. DaB die untere Kante des oberen BiBrandes 11/2-2 mm unter der Ober

lippe hervorschaut, damit nachher die Frontzahne ebensoviel sichtbar 
werden beim Sprechen. 

5. Beim Lachen zeichnet man auf der vorderen Wachs£1ache an, wieweit 
sich die Lippe hebt, damit man weiB, wie hoch die Zahne sein miissen, 
ohne den unnatiirlichen Rosakautschuk sichtbar werden zu lassen. 

6. Wird die Mittellinie des Gesichtes auf die Wachs£1achen eingeritzt. 
Es ist nun wichtig, daB diese Daten wahrend dem Aufstellen 

der Zahne beriicksichtigt werden konnen und nie verloren gehen. 
Man macht daher vor dem Aufstellen folgende Sicherungsarbeiten: 

A. Vorbereitung zum Aufstellen der Zahne. 
1. Verlangere die auf dem BiBrand eingezeichnete Mittellinie nach oben 

und unten auf den Gips (Abb. 139 m und ml), damit man nach Entfernung 
des BiBrandes immer noch weiB, wo die Mitte ist. 
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2. Die Beriihrungslinie a der beiden Probierschablonen (BiBrander) wird 
mit beliebiger Zirkeloffnung parallel nach oben auf den Gips iibertragen als 
Linie aI' um so jederzeit die hori
zontale Lage der Zahnreihen nach
priifen zu konnen. 

3. Die verwendete ZirkelOffnung 
trage man noch von der Mittellinie 
an seitwarts nach a l ab, um so 
jederzeit die Lage der Schneidekante 
der oberen Frontzahne bestimmen 
zu konnen. 

4. Ebenso kann man die Lage 
der Lachlinie auf den Gips iiber
tragen, urn immer zu wissen, wie 
weit herunter die Zahne mit Wachs 
(resp. Rosakautschuk) bedeckt wer
den diirfen, ohne das unnatiirliche 
Rot sichtbar werden zu lassen. 

Ist die BiBnahme nach der 
neuesten Methode mit Schellack
basisplatte und mit BiBrandern aus 
harter Abdruckmasse (Kerr) vor
genommen worden, so miissen diese 
Probierschablonen jetzt von den 
Modellen entfernt und Platten aus 
Rosawachs angefertigt werden zur 

Abb. 139. Vor dem Aufstellen der Zahne: 
zeichne Wachsmittellinie auf den Gips bei m 
und mI. Die Lage der Kauebene a iibertrage 
mit Zirkel nach a l und den Abstand von a bis 
a l markiere von m i aus r nach aI, so k6nnen 
die Wachsdaten der BiBnahme nicht verloren 
gehen. Die Lange der Frontzahne soli bis 
zur Lachlinie bi und b reichen. Schneide 
Wachsriinder bei c weg, dies gibt Bewegungs-

freiheit beim Zahnestellen. 

Aufnahme der kiinstlichen Zahne. Die harten Probierschablonen werden aber 
vorlaufig noch aufbewahrt fiir den Fall, daB man die darauf verzeichneten Daten 
noch benotigt beim Aufstellen der Zahne und der Modellierung der Lippenfiille. 

Abb.140. 

5. Nun schneidet man auf einer Halfte von der Mittellinie an den oberen 
Wachsrand weg nur hinten in der Gegend des zweiten Molaren noch eine 
kleine Stiitze lassend (Abb. 139c), was erlaubt, beim Aufstellell der Schlleide
zahlle den vorderell Stiitzstift entfernen zu konnell. 
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6. Der stehen bleibende Wachsrand der anderen Kieferhalfte gestattet nun, 
die oberen Schneidezahne nach der bei der BiBnahme ermittelten Lippenfulle 
weder zu weit nach hinten, noch zu weit nach vorne einstellen zu konnen. 

7. Man entfernt nun die BiBschablonen von den Gipsmodellen und zieht 
mit einem Tintenstift Linien auf die Mitte der oberen und unteren Alveolar
rander in der Molargegend und verlangert diese Linien nach hinten und nach 
vorne uber die AuBenseite der Gipsmodelle (siehe Abb. 140). Ebenso zieht 
man Linien uber die Mitte der Alveolarrander der Frontzahngegend, auch wieder 
mit Verlangerungen auf die AuBenseite der Gipsmodelle. Auf diese Weise kann 
man beim Aufstellen der Zahne, selbst wenn die Wachsplatten am Gipsmodell 
festgeschmolzen sind, leicht kontrolliercn, ob die Zahnc gut uber den Alveolar
randern stehen, denn dies ist die wichtigste Regel beim Zahneaufstellen! 

8. Jetzt werden die Gipsmodelle mit dunnem Stanniol bedeckt, damit 
wahrend der Wachsarbeit der Gips nicht mit festhaftendem Wachs verunreinigt 
wird, wodurch leicht Gipsteile losgerisscn werden konnen und so Formverande
rungen entstehen konnen. 

9. Bevor nun mit dem Aufstellen der Zahne begonnen wird, stelle man den 
vorderen Stutzstift ungefahr 2 mm langer ein, weil durch die automatische 
Stellungskorrektion und das automatische Einschleifcn der Artikulation die 
BiBhohc immer mindestens um diesen Betrag sinkt. Durch Auftragen von 
etwas Wachs hinten und vorne auf der BiBflache erhohe man den BiB um den 
gleichen Betrag, damit die Basisplatten festsitzen beim Zahnestellen. 

Jetzt darf mit dem Aufstellen der Zahne begonnen werden! 

B. Reihenfolge im Aufstellen der Zlthne. 
(Nach Dr. Tench, New York.) 

Stelle zuerst den oberen und unteren mittleren Schneidezahn einer Seite 
auf, genau in der Verlaufsrichtung des anderseitigen BiBrandes, und so, daB 
die Schneidekante moglichst genau sich uber der Mitte des Alveolarrandes 
befindet. Dann stellt man auf dieser Seite die oberen Zahne auf, also seitlicher 
Schneidezahn, Eckzahn, die Pramolaren und Molaren, gemaB den im folgenden 
Abschnitt gegebenen altbewahrten Regeln. Zwischen Eckzahn und erstem 
Pramolar laBt man eine kleine Lucke frei von ungefahr 1 mm, dies gibt Be
wegungsfreiheit fur das nachtragliche Aufstellen der unteren Zahne dieser 
Gegend. Jetzt entfernt man den unteren mittleren Schneidezahn wieder, damit 
er die Artikulationsbewegungen nicht hindert (falls er in zu tiefen UberbiB 
eingestellt wurde) und stellt zunachst den unteren ersten Molaren an seinen 
Platz, derart, daB SeitbiB links und rechts, sowie VorbiB gut funktionieren. 
(Bei Verwendung des verstellbaren Artikulators muB man oft die Zahnform 
durch Schleifen den individuellen Bewegungen anpassen.) Dann kommt unterer 
zweiter und erster Pramolar, auch wieder so, daB SeitbiB links und rechts, 
sowie VorbiB glatt moglich sind. 

Nun wird es moglich sein, den sonst schwierigsten Zahn, den unteren Eck
zahn, genau so einzustellen, daB er sich den Artikulationsbewegungen der 
Molaren anpaBt und auch fur seine oberen Antagonisten nicht storend wirkt. 
Auf diese Weise erhalt man den fUr die unteren Schneidezahne moglichen Raum. 
Erweisen sich dieselben als zu breit fur den verbleibenden Raum, was sehr 
oft vorkommt, so mussen sie seitlich etwas schmaler geschliffen werden, oder 
gegen etwas schmalere umgetauscht werden. (Durch die alte Stellmethode 
von vorne nach hinten, ist oft wegen zu breiten unteren Schneidezahnen der 
untere Eckzahn zu weit nach hinten gedrangt worden, kam mit dem oberen 
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Eckzahn in unrichtige Artikulation, wodurch dann uberhaupt die ganze Arti
kulation samtlicher Zahne falsch wurde.) Jetzt werden also die unteren Schneide
zahne aufgestellt, und zwar derart, daB sie sich den Artikulationsbewegungen 
der hinteren Zahne fUgen. Zuletzt wird 
noch der untere zweite Molar eingesetzt 
und dann be£olgt man dieselbe Reihen
folge auch beim Aufstellen der Zahne 
der anderen Kieferhalfte. 

C. Stellungsregeln fiir die 
Vorderzahne. 

Seitlich betrachtet: Der obere 
Eckzahn steht fast senkrecht (Abb.141 C). 
Oberer mittlerer Schneidezahn ist mit 
seinem Zahnhals etwas riickwarts geneigt 
(Abb. 141c). 

Oberer seitlicher Schneidezahn ist 
mehr geneigt (Abb. 1411). Unterer Eck
zahn hat stark vorspringenden Hals 
(Abb. 141 C). Unterer mittlerer Schneide
zahn hat vorspringende Schneidekante 
(Abb. l41c). Unterer seitlicher Schneide
zahn steht senkrecht (Abb. 1411). 

l 
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Abb.141. Stellungsverhaltnisse der Vor
derzahne. c Zentrale Schneidezahne oben 
und unten. 1 Seitliche Schneidezahne 
oben und unten. C Eckzahne oben und 

unten. 

Von vorne gesehen stehen die mittleren oberen Schneidezahne parallel, 
der seitliche etwas schrag, ebenso der Eckzahn, aber etwas weniger (Abb. 141). 
Der untere Eckzahn steht 
stark schrag mit Zahnhals 
distalwarts (Abb. 141). 
Die hier beschriebene ist 
die normale Stellung, von 
welcher a usgehend man 
auch kleine unregel
maBige Stellungen machen 
kann. 

Beim Formen des 
Zahnfleischrandes solI 
derselbe beim oberen Eck
zahn am hochsten, beim 
mittleren Schneidezahn 
weniger hoch und beim 
seitlichen am wenigsten 
hoch stehen (Abb. 141, 
mittleres Bild). 

Beim unteren Eckzahn 
solI der Zahnfleischrand 
am tiefsten liegen, beim 
seitlichen Schneidezahn 

'" -- -- - - - -.-.- _ .... -, ... - - - - _.-. - .- _ .. - . 

Abb. 142. a Richtig geformter Schneidezahn-UberbiB und 
richtig geformter Wulst hinter den Schneidezahnen zur 
Aussprache der Zischlaute. b Alles unrichtig geformt und 

die Zahne zu weit vor den Alveolarrand gestellt. 

etwas hoher und beim mittleren am hochsten (Abb. 141, unterstes Bild). 
Obere und untere Schneidezahne, seitlich betrachtet stehen zueinander in 

Kreisform, das Zentrum des Kreises ist normalerweise hinter dem ersten 
Molaren (Abb. 144). 
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Man stelle die unteren Schneidezahne nicht vor den Alveolarrand 
(Abb. 142b), sondern wie in Abb. 142a angegeben. 

Ungeiibte machen vorerst besser nur ganz geringen SchneidezahniiberbiB. 
Die Schneidekante der oberen Schneidezahne dad nicht zu nahe an der 

Frontflache der unteren Schneidezahne anliegen (Abb.142b), weil dies die 
Seitwartsbewegungen verhindert; mache dies also, wie in Abb. 142a angegeben, 

Abb. 143. a Falsche Plattenform (f) hinter den 
Vorderzahnen. Verhindert die Aussprache der 
Zischlaute s, z usw. b Natiirliche Gaumenform 
(n) hinter den natiirlichen Vorderzahnen. c Wie 
die Kautschukplatte (g) geformt sein muB, um 
die Zischlaute sofort tadeHos zu ermoglichen. 

durch Anschleifen einer Artikula
tionsfacette. Die unteren Schneide
zahne diiden keine Artikulations
facetten haben, damit sie besser 
schneiden und sich vorne nicht 
vedarben. 

Hinter den oberen Schneide
zahnen mache einen Wachswulst 
(a, Abb. 142a und Abb. 143g). 
Starend fiir die Aussprache der 
Zischlaute s, st, sch, z usw. ware 
eine Formgebung wie sie in Abb. 
143a bei f dargestellt ist. 

Hinter den unteren Schneide
zahnen mache keinen Wachswulst (Abb. 142a'), dies erleichtert das Aussprechen 
der Zischlaute s, z, c, st, sch usw. Man vermeide also die Verhaltnisse von 
Abb.142b. Da es oft vorkommt, daB man die Schneidezahne untereinander 

Abb.144. Zeigt das Zentrum hinter den ersten 
Molaren, nach welchem sich die SteHung der 

Schneidezahne bestimmen laBt. 

verwechselt, sei hier noch die 
Reihenfolge in deren Breite an
gegeben; diese lauft, wie die Ziffern 
1, 2, 3, 4 in Abb. 145. Verwendet 
man andere Zahne als die Anato
formzahne, so muE man haufig die 
Form der Schneidekanten durch 
Schleifen korrigieren, damit beim 
Aufstellen einer ganzen Prothese 
die Artikulationsbewegungen mag
lich werden (Abb. 146). 

Die Eckzahne sollten keinen 
UberbiB haben, sondern Kante auf 
Kante beiBen (Abb. 147 a), denn 
nur so sind die Artikulationsstel
lungen maglich (Abb. 147b). Die 
Eckzahne miissen also eine ziemlich 
breite Artikulations£acette ange
schliffen haben. Die Richtung und 
Neigung dieser Facette kontrolliert 
man mit einem Ziindholz nach 
Art der Abb. 148. Die verlangerte 

Facette muB also den Zahnhals des gegeniiberliegenden oberen Molaren treffen, 
ebenso die verlangerte Facette des unteren Eckzahnes muB nach dem 0 beren 
Molaren zielen. Die Distal£acetten von oberem und unterem Eckzahn miissen 
in der Richtung der Pramolaren sein (siehe P£eile in Abb. 148 und 149). 

Die hier beschriebenen Artikulationsfacetten sollten also erst angeschliffen 
werden, wenn die oberen und unterenMolaren undPramolaren auch aufgesteUt sind, 
damit man sie genau den Artikulationsbewegungen entsprechend formen kann, 
und weil man iiberhaupt erst jetzt die richtige Eckzahnstellung ermitteln kann. 
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Verwendet man andere Eckzahne als diejenigen der Anatoformserie, so muB 
man oft betrachtliche Schleifereien vornehmen, um sie aus der Form a Abb. 150 
in die Form b Abb. 150 zu verwandeln. 

Die Spitze des oberen Eckzahnes muG normalerweise genau in der Lucke 
zwischen unterem Eckzahn und Pramolar stehen (Abb. 149 C), damit beim 

()o()~W) 
'.' ~. ·-,· ----·- -G\~ 

11 J 2 C sup. C i"f. 

Abb.145. 
Natiirliche Reihenfolge 

in .. der GroBe der 
Schneidezahne. 

Abb. 146. Die punktierten Linien zeigen an, wieviel 
von der Schneidekante unrichtiger Zahnformen 
weggeschliffen werden mull, um diesel ben fiir eine 

ganze Prothese brauchbar zu machen. 

a. b 

o~ ... :t_ ... ......... -
I 

o 
.. t .z_ ..... .. 
j o 

Abb. 147. a Eckzahne in Okklusion, also ohne Uberbill! b Eckzahne in Artikulation beim 
Seitbill auf Arbeitsseite. 0 = Kauebene. 1= Neigungder Artikulationsfacetten zur Kauebene. 

Abb. 148. KontroHe der mesialen Artiku
lationsfacette des oberen Eckzahnes. Pfeil 
zeigt die Richtung der distal en Eckzahn-

facette. 

Abb. 149. Der Pfeil zeigt 1. SteHung des 
oberen Eckzahnes (C) genau zwischen 
unterem Eckzahn (C) und erstem Pramolar 
(P.1.), 2. Richtung der distalen Facette des 
unteren Eckzahnes gegen die Pramolaren. 

SeitbiB, also in der Artikulationsstellung, der obere Eckzahn gut die untere 
Eckzahn-Pramolarliicke passiert (Abb. 151 Ia). In Abb. 151 I stellt 0 die 
richtige zentrale Okklusionsstellung des oberen Eckzahnes und a die richtige 
Artikulationsstellung dar. 

In Abb. 151 II ist dargestellt, wie es nicht sein sollte; bei Abbildung 0 ist 
eine falsche Okklusion, wobei die obere Eckzahnspitze zu viel auf den unteren 
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Eckzahn ubergreift, dann geht dieselbe in der Artikulationsstellung (a), statt 
durch die Lucke hindurch auf die Spitze des unteren Eckzahnes, wobei aIle 

a b 
Abb. 150. a Falsche Form und falscher 
UberbiB vieler Eckzahne. b Selbst wenn 
sie nicht okkludiert werden, miiBten die 
Spitzen abgeschliffen werden, um den 

SeitbiB zu ermoglichen. 

r II 

Abb. 151. 1= richtige Eckzahnstellung; 
0= in Okklusion; II = falsche Eckzahn

steHung; a = in Artikulation. 

Abb. 152. In vielen Fallen muB man die Spitzen der Eckzahne und Pramolareneiwas hinter 
die unteren Zahnzwischenrii.llme stellen, um den SeitbiB zu ermoglichen. (Beachte die Pfeile.) 

Abb.153. Unrichtige Lage der Spitzen der Eckzahne und Pramolaren, weil dieselben sich 
vor .. ;den unteren Zahnzwischenraumen befinden. Diese SteHung verunmoglichst einen 

richtigen SeitbiB. (Vgl. die Pfeile mit Abb. 152.) 

anderen Zahne auBer Beriihrung geraten. Dieselbe Regel gilt auch fiir die 
Pramolaren. Abb. 152 zeigt die richtigen natiirlichen Verhaltnisse, Abb. 153 
zeigt eine fehlerhafte Zahnstellung einer Prothese. FUr Spezialialle ist es oft 
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notig, die Spitze des oberen Eckzahnes ein wenig auf den ersten unteren 
Pramolaren ubergreifen zu lassen (Abb. 152). 

Der Eckzahn ist unter allen Zahnen am schwierigsten richtig zu stellen und 
machen Anfanger hierin am meisten Fehler. Deshalb habe ich hier so viele 
Illustrationen verwendet, um diese eigentumliche Eckzahnartikulation moglichst 
genau darzustellen. 

Die Hauptregel fur die Eckzahne lautet also: 
"Mache keinen UberbiB" und "Stelle die obere Eckzahnspitze etwas hinter 

die untere Lucke". 
Hierauf verfahre ebenso mit der anderen Kieferseite. 
NB. Beim Aufstellen der Frontzahne und der Backenzahne achte man 

darauf, daB dieselben nicht direkt auf der harten Basisplatte aufsitzen, weil 
man sonst nachtraglich die automatische Stellungskorrektur nicht vornehmen 
konnte. Wo die Basisplatte also zu nahe an den Zahnhals kommt, radiere 
man dieselbe dunner, so, daB immer eine Wachsschicht von etwa 1 mm zwischen 
Basisplatte und Zahn ist. Oft muB die Basisplatte bis aufs Gipsmodell weg
radiert werden. 

D. Das Aufstellen der Backenzahne. 
Die oberen Pramolaren und Molaren werden so eingestellt, daB deren 

Langsrinne sich so genau iiber der Mittellinie des Alveolarrandes befindet, 
als es die allgemeinen Verhaltnisse gestatten. Wenn zwischen obercm und 
unterem Alveolarrand ein groBer Zwischenraum vorhanden ist, so stelle man die 
unteren Molaren lieber etwas hoher ein und die oberen etwas kurzer, dadurch 
wird die untere Prothese etwas schwerer und die obere etwas leichter, auch 
kippt die obere weniger leicht, wenn die Molaren nicht zu lang sind. 1st die 
Biegung des unteren Alveolarrandes um vieles weiter als der obere, so mache 
man am besten Kreuzbif3stellung (siehe hieruber weiter vorne i). Zur Befestigung 
der Backenzahne verwende man vorerst so wenig Wachs als moglich, damit 
man bei allfalligen Stellungsanderungen freiere Bewegungsmoglichkeit hat. 

Zuerst stellt man auf einer Seite die oberen Backenzahne gemaf3 den nach
folgenden Regeln, weil man an den oberen Zahnen diese Stellungsregeln am 
sichersten beobachten kann. 

Von den unteren Backenzahnen wird also, wie eingangs erortert, zuerst der 
erste Molar eingestellt, dann der zweite und erste Pramolar. 

J edesmal wenn ein unterer Backenzahn eingestellt wird, tut man gut, sofort 
die SeitbiBstellung zu kontrollieren, indem eventuell die Stellung der oberen 
Molaren und Pramolaren fUr diese lateralen Okklusionsstellungen verbessert 
wird. 

Dieselbe Reihenfolge wird nun auch fUr die andere Kieferseite eingehalten 
und erst zum SchluB werden die unteren zweiten Molaren eingestellt. 

Hauptregel fiir die Molaren und Pramolaren ist, sie moglichst 
gut uber die Alveolarrander zu stellen, damit die Platten beim BeiBen 
nicht kippen (siehe Abb. 154). 

Je nach der Form des gegebenen Alveolarrandes kommen dann verschieden 
geformte Zahnbogen zustande (Abb. 156, 1,2,3). Zum Stellen der Pramolaren 
und Molaren bedient man sich am besten eines kleinen Brettchens (Zigarren
kistenholz), um damit die Hauptregeln kontrollieren zu konnen. 

Die Pramolaren sollen hinter den Eckzahnen gut verborgen sein, so, daB 
der Brettchenrand Eckzahn, Pramolaren und erste Molarenvorderkante zugleich 
beriihrt (Abb. 155-156). So sind die Pramolaren beim Lachen nicht zu stark 
sichtbar. Bei normalem Zahnbogen (Abb. 156, 1) ist der Schnittpunkt der 
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Pramolarenrichtung bei C, d. h. die Entfernung C-B ist gleich B-A. Bei 
schmalem Zahnbogen ist der Schnittpunkt vor C (Abb. 156,2) und bei breitem 
Zahnbogen hinter C (Abb. 156, 3). 

Die oberen zweiten Pramolaren sollen mit beiden Hockern auf dem unteren 
Artikulationswachs aufstehen 
(P II in Abb. 154). 

Bei den ersten Pramolaren 
darf der linguale Hocker etwas 

TZ".-,--... b niedriger sein. Seitlich betrachtet 
- - -Cl muB der erste untere Pramolar 

Abb. 154. Neigung der Kauflachen der Molaren 
2ur Kauebene. Bei Pramolar II beriihren beide 
Hocker die Kauebene. Molar I BukkalhOcker 
wenig iiber der Kauebene, Molar II BukkalhOcker 

mehr iiber der Kauebene. 
NB. Zur DeutIichmachung ziemIich iibertrieben 

gezeichnet. 

('a 1 

" II 

,'1 
I , 

I , 

Abb.155. Anwendungsweise des Richtbrettchens, 
urn das zu weite V orstehen der Pramolaren zu 
verhiiten. Oberer Eckzahn, Pramolaren und 
~u13erer Mesialhocker des Molaris I sollten mehr 
.oder weniger dem Brettchenrand anliegen und 
in der Verlangerung die Mittellinie etwa bei a1 

schneiden, so da13 die Distanz a1-A eher gro13er 
als kleiner ist, wie die Distanz A-a2• 

ziemlich tiefer stehen als der 
Eckzahn (Abb. 157), denn nur so 
ist es moglich, eine geniigend tiefe 
Zahnkurve zu erhalten, die beim 
V orbiB den UberbiB der Schneide
zahne kompensiert, d. h. die 
Beriihrung der Molaren aufrecht 
erhalt. 

Die oberen Molaren biegen 
etwas nach innen ab von der 
Brettchenlinie (Abb. 155) und 
sollten auf dem unteren Arti
kulationswachs nur mit dem 
inneren oder Gaumenhocker auf
stehen (Abb. 154). Der auBere 
Hocker des zweiten Molaren darf 
groBeren Niveauunterschied (Abb. 
154, a-b) aufweisen als der erste 
Molar (a-b) in Abb. 154. 

Durch diese Stellung bleiben 
die Molaren im Kontakt bei den 
seitlichen Kieferbewegungen und 
verhindern das Kippen der Pro
thesen, sofern man Anatoform
molaren verwendet. 

Die Kauflachen der 0 beren 
Molaren miissen also nach auBen 
geneigt sein (siehe Abb. 158-159) 
und kann diese Stellung mit dem 
Brettchen gut kontrolliert werden 
(siehe Abb. 158). Die Kauflachen 
der unteren Molaren sind nach 
innen geneigt (siehe Abb. 159a). 
Werden die MolarenhOcker fal
scherweise so gestellt, wie es in 
Abb. 159b und c abgebildet ist, 

so geraten sie bei der geringsten SeitbiGbewegung auGer Beriihrung, wie es 
in Abb.42 bereits konstruktiv dargestellt worden ist. 

Die Form der gesamten Zahnkurve, seitlich betrachtet, kann man 
.auch mit dem Brettchen untersuchen (Abb.160). 

Bei schwacher Zahnkurve sollen aIle oberen Zahne das Brettchen be
riihren mit Ausnahme des seitlichen Schneidezahnes, und von den oberen 
Molaren stehen die auBeren Hocker ab, die des Mol. II mehr als beim Mol .1 
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(bei Abb. 160, 1). Bei starker Zahnkurve ist die Biegung der Zahnreihen 
noch starker, so daB auch die inneren oder Gaumenhocker der oberen Molaren 
(Abb. 160, 2 p) iiber der Brettchenebene (Abb. 160,2 h) stehen. Man kommt 
nur dann in den Fall, starke Zahnkurven zu machen, wenn man im verstell
baren Artikulator arbeitet fiir einen Patienten mit steiler Gelenkbahn. Denn 

c c 
3 

Abb. 156. Vergleich der Pramolarenrichtung des normalen Zahnbogens I mit Schnittpunkt 
bei C (Entfernung C-B gleich B- A), mit dem engen Zahnbogen 2, Schnittpunkt vor C, 

und mit dem breiten Zahnbogen 3, Schnittpunkt hinter C. 

nur so laBt sich beim direkten Vorbif3 die Beriihrung der Molaren aufrecht 
erhalten. 

Da wir am kiinstlichen Gebif3 wegen Platzmangel den dritten Molaren 
nicht anbringen, so mug dafiir der zweite kiinstliche Molar Form und SteHung 

Abb. 157. Will man eine gute Kompensationskurve 
machen, so muE schon der erste Pramolar tiefer 
gesetzt werden als der Eckzahn, und die Kauflache 
des zweiten Molaren muB vorwarts geneigt sein. 

Abb. 158. Anwendung des Richt
brettchens zur Kontrolle der Kau

flachenneigung oberer Molaren. 
BukkalhOcker tiber der Richtlinie. 

des dritten natiirlichen Molaren erhalten und ebenso der erste kiinstliche Molar 
Form und Stellung des zweiten naturlichen Molaren. 

Es ist dies notig, urn den UberbiB der Schneidezahne und die BiBtiefe der 
Molaren bei den Kaubewegungen zu kompensieren. 

Wenn diese Stellungen der Molaren bei kiinstlichen Gebissen 
nicht genau nachgeahmt werden, ist es unmoglich, ein vollkommen 

Handbuch der Zahnheilkunde. III. 3. A. 18 
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funktionstiichtiges GebiB herzustellen. Es bildet dies einen der Haupt
fehler, der den kiinstlichen Gebissen gewohnlich anhaftet, und es kann nicht 
genug hierauf hingewiesen werden. 

Aus wirtschaftlichen Grunden liefem uns heutzutage die Zahnfabriken nur 
Molaren von mittlerer HocketgroBe und mit mittlerer Neigung der Hocker
facetten. Der mit dem versteIlbaren Artikulator arbeitende Praktiker begegnet 
nun aber oft Patienten mit derart steiler C..elenkbahn, daB es nicht leicht ist, 

Abb. 159. a Richtige Neigung (n) der 
Kauflachen der Molaren. b Ungiinstige 
Neigung der Kauflachen der Molaren. 
c Ganz verkehrte Neigung der Kauflachen 

der Molaren. 

Abb. 160. Anwendungsweise des Richtbrett
chens: 1. Fiir schwache Kompensationskurve. 
LingualhOcker auf der Ebene. Bukkalhocker 
iiber der Ebene. 2. Fiir starke Kompensations 
kurve. Lingualhocker wenig iiber der Ebene. 
BukkalhOcker viel iiber der Ebene. Eine starke 
Kompensationskurve mull gemacht werden: 
a bei steiler Neigung der Kondylenbahn, 
b bei stark geneigtem unteren Alveolarrand 
in der Gegend des letzten Molaren. (S. Abb. 91.) 

Abb. 161. 

Propulsionsfacetten von der notigen Ausdehnung zu erhalten. lch habe nun 
ein einfaches Hilfsmittel fUr derartige FaIle der Natur abgelauscht, um die 
Lange der Propulsionsfacetten an den Molaren zu vergroBem. Es besteht in 
dem treppenartigen Aufstellen der Molaren. Also statt eine gleichmaf3ig ver
laufende sog. Kompensationskurve zu stellen, wird dadurch eine Treppe gemacht, 
daB die Kauflachen der Molaren (seitlich betrachtet) vollstandig horizontal 
gestellt werden, und der zweite untere Molar auf ein ungefahr 1---11/2 mm 
hoheres horizontales Niveau gestellt wird. Dadurch entstehen dann zwischen 
dem oberen ersten Molaren und dem unteren zweiten Molaren ausgedehnte 
Propulsionsfacetten, mit deren Hilfe jede steile Gelenkbahnneigung kompensiert 
werden kann, wodurch eine gute Stabilisierung der Prothesen erreicht wird. 
Die seitliche Neigung der Molarenkauflache (Abb. 154) muB natiirlich bei
behalten werden. 
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E. Der zweite Molar. 
Wenn der untere Alveolarrand in der Gegend des zweiten Molaren stark 

aufwarts geneigt ist (siehe Abb. 91), so muI3 die Kauflache desselben dieser 
Neigung moglichst entsprechen, damit der Druck der Kauflache moglichst 
senkrecht auf die Alveolarrandneigung trifft, um so eine Verschiebung des 
Unterstiickes zu verhindern. Mit anderen Worten, man muI3 eine starke Zahn
kurve machen (Abb. 160,2). Dies kann aber nur gemacht werden, wenn der 
obere Gaumen nicht zu flach ist, denn sonst wiirde der schiefe Druck die obere 
Platte vorwarts verschieben. Auch kann der Fall eintreten, daI3 eine zu starke 
Zahnkurve nicht harmoniert mit der Neigung der Kondylenbahn und ware 
in dies em FaIle der VorbiI3 gestort. 
In solch widersprechenden Fallen 
muI3 man dann einen Ausgleich 
suchen, dadurch, daI3 man keine der 
theoretisch richtigen Bedingungen 
streng durchfiihrt, sondern den 
"goldenen Mittelweg" sucht, der 
beiden Parteien gerecht wird. 
. N ach wort. Der Anfanger in 
dieser Stellungsmethode hat die 
Tendenz, aIle diese Regeln etwas 
zu iibertreiben, denn in vielen dieser 
Figuren mul3te die Sache auch etwas 
iibertrieben dargesteIlt werden, da
mit es recht deutlich wird. Rei 
meinen Schiilern habe ich auch oft 
bemerkt, daI3 sie bei Beobachtung 
all dieser vielen Regeln die Haupt
regel ganz iibersahen, die lautet: Die 
Zahne genau ii ber der Mitte 
des Alveolarrandes setzen. 

Man achte ferner genau darauf, 
daI3 die Zahnhocker vollstandig in 
die entsprechende Furche ihrer 
Antagonisten gestellt werden, also 
nicht etwa schon halbwegs in die 
Hocker-auf-Hockerstellung des Seit
bisses. Eine Okklusion kann von 
auI3en betrachtet scheinbar gut sein, 

Abb. 162. Wie ich den Artikulator halte beim 
automatischen Zurechtdriicken der Molaren in 

die richtige Neigung der Kauflachen. 

wenn aber die Hocker nicht ganz in der Langsrinne ihrer Antagonisten 
stecken, so gleiten sie beim Seitbil3 ohne Beriihrung an den Hockern der 
Antagonisten vorbei, was zur Folge hat, daI3 diese Zahne nicht richtig kauen 
und die Prothesen nicht dem Alveolarrand andriicken. 

F. Stellungskorrektur. 
N achdem nun die Molaren nach diesen Regeln fertig aufgestellt sind, wird 

die Stellung samtlicher Zahne nochmals fUr den VorbiI3 nachkontrolliert, was 
speziell die Frontzahne betrifft. Man versuche zuerst durch Stellungsanderungen 
etwaige Fehler zu korrigieren, und was sich so nicht verbessern laI3t, korrigiere 
man durch Anschleifen der in den vorigen Abschnitten besprochenen Facetten 
mit dem Schleifrad. An den unteren Schneidezahnen diirfen keine Facetten 

18* 
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geschliffen werden, erstens weil dadurch ihre Schneidekraft beeintrachtigt wiirde, 
und zweitens, weil die angeschliffene Flache beim Essen von schwarzen Friichten 
sich fiir langere Zeit verfarbt. 

Ein guter richtiger Vorbil3 sollte so sein, wie es Abb. 85d und Abb. 92 
darstellt, d. h . es soUten alle Zahne miteinander in Beriihrung bleiben. 

Wenn dann die grobsten Fehler korrigiert sind, geht man iiber zur auto
matischen Stellungskorrektur. 

Alle Zahne werden gut mit Wachs umschmolzen, damit sie wahrend der 
nachfolgenden Prozedur nicht aus dem Wachs gerissen werden, und dann 
werden alle schwach angewarmt, damit das Wachs etwas nachgiebig wird. 
Man verkiirzt zunachst den vorderen Stiitzstift um 1/3 mm, d. h. man hebt ihn 
um diesen Betrag iiber die Gleitflache, auf welcher er normalerweise ruht. 

Abb.163. Automatisches Einschleifen der Artikulation mit Glyzerin-Karborundum. Der 
Artikulator wird im Schraubstock befestigt. 

Jetzt offnet man den Artikulator etwa 1-2 mm, indem man ihn halt, 
wie in Abb. 162 zu sehen ist, macht eine Seitwartsbewegung und schlieBt nun 
die Zahnreihen in Hocker-auf-Hockerstellung (Abb. 87b), indem man etwas 
zudriickt. Damit die Wachsplatten nicht kippen konnen, halt man sie wie in 
Abb.162 oder man schmilzt sie an den Gipsmodellen fest. Dadurch werden 
die Molaren automatisch in die richtige Neigung gedriickt. Dasselbe wiederholt 
man auch in dem anderen Seitenbi13 (Abb. 89b) und so weiter einige Male 
links und rechts. Auch die Vorbil3stellung verbessert man in dieser Art. 

Ganz falsch stehende Zahne driickt man mit dem Wachsmesser zurecht 
wahrend der Seitbil3stellung. 

Sobald der vordere Stiitzstift wieder in Beriihrung mit seiner Gleitflache 
gekommen ist, so verkiirze man denselben neuerdings etwa 1/3 mm und wieder
hole die soeben beschriebene automatische Stellmethode. Bei dieser ganzen 
automatischen Stellungskorrektur achte man sorgfaltig darauf, daB die Zahne 
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immer schon tiber den Alveolarrandern stehen bleiben, also nicht nach auBen 
rutschen: Sind noch kleine Fehler in der Artikulation vorhanden, so kann man 
dieselben durch die automatische Schleif methode korrigieren (Abb. 163). 
Friiher hat man geglaubt, ein anstandiger Zahnarzt dude die Glasur der Porzellan
zahne an den Kauflachen nicht anschleifen, weil dies ein Kunstfehler sei. Viele 
glauben auch, es werde dadurch das leichte Ubereinandergleiten erschwert und 

Abb. 164. Anatoformzahne in 
Okklusion. 

Abb. 165. Anatoformzahne beim SeitbiB 
auf Arbeitsseite. 

doch ist das gerade Gegenteil richtig. Man versuche nur einmal zwei Glas
flaschchen mit ihrer Rundung aneinander zu reiben und man wird erstaunt 
sein, wie schwer das geht, trotz ihrer auBerlichen Glatte. Nun schleife man 
aber an den gleichen Flaschchen mit einem 
feinen Schleifstein je eine kleine Flache an 
und reibe nun diese beiden geschliffenen, 
unpolierten Flachen aneinander und man 
wird erstaunt sein liber den groBen Unter
schied. Geradeso gleiten die automatisch 
geschliffenen Facetten der Porzellanzahne 
leichter aufeinander als die glasierten Rund
hocker. Man macht mit feinem Karborund
oder auch Schmirgelpulver und Glyzerin 
einen Brei, gibt davon zugleich auf aIle 
Kau- und Artikulationsflachen etwas und 
macht gleitende Artikula tions bewegungen, 
wobei aber der vordere Stlitzstift in Be
rlihrung mit seiner Gleitflache sein mnB, 
ansonst unrichtig stehende Zahne aus dem 

Abb. 166. Anatoformzahne beim 
SeitbiJ3 auf Balancierseite. 

Wachs gerissen wiirden. Erst nachdem man fiihlt, daB sich keine Zahnhocker 
mehr stark verfangen, darf man den 8tutzstift so weit heben, daB er ungefahI: 
1/3 mm liber seiner Gleitflache steht; man bringt ein Kautschukband tiber beide 
Gipsmodelle moglichst weit hinten in der Nahe des Artikulatorgelenkes und schleift 
nun wieder automatisch weiter, bis man fiihlt, daB die Bewegung glatt von
statten geht, d. h. aIle storenden, zu weit vorspringenden Zahnhocker nivelliert 
sind, was gewohnlich in 2 - 4 Minuten erreicht wird. Man hlite sich, zuviel zu 
schleifen , damit keine breiten und ausgedehnten Beriihrungsflachen zustande 
kommen , da diese einen zu groBen Kaudrnck verlangen, wodurch die BeiBkraft 
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der Zahne leiden wiirde. In Abb. llO zeigen die punktiert umrandeten Stellen, 
die durch das automatische Schleifen entstandenen kleinen Artikulations
flachen an Anatoformmolaren. Bei diesem automatischen Einschleifen darf 
man nicht nur SeitbiBbewegungen machen, sondern man mache auch direkte 
VorbiBbewegungen, sowie aus der VorbiBbewegung direkt querverlaufende Be
wegungen und verringert dabei allmahlich den VorbiB. Auch kann man direkt 
rotierende Bewegungen ausfuhren. Kurz gesagt, man bestreicht mit dem 
vorderen SWtzstift auf seiner geneigten Auflageflache ein dreieckiges Feld in 
allen moglichen Richtungen. Mit derart eingeschliffenen Zahnen kann der 
Patient den Mund in irgendeiner Kieferstellung schlieBen und es treffen immer 
samtliche Zahne aufeinander. 

In Abb. 164 ist ein fertig aufgestelltes und eingeschliffenes Stuck abgebildet. 
Abb. 165 zeigt den SeitbiB der Arbeitsseite und Abb. 166 zeig£ den SeitbiB der 
Balanceseite. Uberall bleiben die Zahne in Beriihrung. 

G. Einllrobieren. 
Nachdem die Zahne aufgestellt und die Stucke ordentlich ausgewachst sind, 

nimmt man die letzte Probe im Munde vor. Urn zu untersuchen, ob die 
Pramolaren und Molaren an der richtigen Stelle uber dem Alveolarrand stehen, 
um das Umkippen der Stucke zu verhindern, druckt man mit dem Zeigefinger 
auf aUe diese Zahne oben und unten, links und rechts. Sobald hierbei die 
Prothese kippt, muB man die betreffenden Zahne weiter zungenwarts besser 
uber den Alveolarrand stellen. 

Das groBe Geheimnis, eine schone, d. h. naturliche und kunst
lerische Zahnstellung zu erzielen, besteht darin, daB man die 
Frontzahne definitiv zurechtstellt, wahrend der Patient die auf
gewachsten Stucke im Munde hat; denn nur, wenn man Lippen, Nase, 
Augen usw., kurz den ganzen Gesichtsausdruck vor sich hat, kann dies richtig 
geschehen, nicht aber im bloBen Artikulator, selbst wenn samtliche Richt
linien noch so genau genommen wurden! 

Um Stellungsfehler der Schneidezahne aufzufinden, darf man jedoch nicht 
mit den Fingern die Lippen des Patienten offnen, sondern soIl einfach mit 
ihm sprechen und scherzen, damit er in ungezwungenen Lachbewegungen die 
Zahne zeigt. Auf diese Weipe ist es auch moglich, eventuelle Hehler der zentralen 
Okklusion aufzufinden, wenn der Patient einmal unbewuBt schluckt und dabei 
in die normale Okklusionsstellung beiBt. Zur Sicherheit kontrolliert man auch 
noch einmal, ob in der zentralen Okklusion die Molaren fest aufeinander treffen, 
indem man probiert, das Wachsmesser dazwischen zu zwangen (Kippprobe). 

H. Pro bieren der Aussprache. 
Endlich solI noch die Aussprache kontrolliert werden. Wir 

haben namlich gefunden, daB fehlerhafte Aussprache, speziell der 
Zischlaute s, z, st, zt, sch, nicht etwa von der Form der Zahnreihen 
oder der Lange derZahne abhangt, sondern nur von der Dicke und 
Form der Wachsplatte hinter den oberen und unteren Frontzahnen, 
speziell etwa 1 em hinter den oberen Schneidezahnen (Abb. 142a). Man gibt 
also dem Patienten etwas laut zu lesen oder spricht ihm Satze vor, in denen 
viele Worte mit Zischlauten vorkommen; gelingen diese nicht gut, so tragt 
man an besagter Stelle mehr Wachs auf oder schneidet solches weg bis die 
beste Aussprache erzielt ist (Missisippi). 
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J. Vnlkanisation. 
Durch unrichtiges Kautschukpressen, unrichtiges Anbringen der UberfluB

kaniile und unrichtige Vulkanisation auf nicht hartbleibendem Gips kann die 
schonste Artikulation mehr oder weniger verdorben werden. (Siehe hieriiber 
meine anderweitigen Publikationen iiber das Vulkanisieren.) 

1st das Unterstiick dick, wodurch ganz gewaltige Kautschukschrumpfungen 
entstehen, tut man gut, zuerst nur das Unterstuck fertig zu vulkanisieren. 
1m Munde lii.Bt man dann die schwach erwarmten oberen Zahne gegen das 
fertige Unterstiick beillen, damit sich die Okklusion der Zahne wieder richtig 
stellt und erst dann wird auch das Oberstiick vulkanisiert. 

K. Definitives Einschleifen der Artiknlation. 
Hat sich durch die verschiedenen Fehlerquellen der Vulkanisation die 

Artikulation etwas verandert, so muB dies im Munde des Patienten nach
artikuliert werden. Bevor iiberhaupt mit dem Schleifen begonnen wird, unter
sucht man, ob die Zahne links und rechts und vorne und hinten in 7entraler 
Okklusion gleich hart aufeinander beillen. 

Zu diesem Zwecke nimmt man einen Papierstreifen (etwa 5-7 mm breit), 
laBt den Patienten darauf beiBen und versucht nun den Papierstreifen zwischen 
den Zahnen hervorzuziehen. Zwischen denj enigen Zahnen, wo der 
Papierstreifen zerreiBt, nimmt man zuerst die Artikulationsprobe 
vor mit dem gefarbten Artikulationspapier. 1st namlich die Zahnreihe 
links z. B. zu hoch und der Patient beiBt hart auf diese Seite, so kippt die 
Prothese auf der rechten Seite und wiirden daselbst, trotzdem hier die Zahne 
zu kurz sind, Farbpunkte entstehen, wenn man zufalligerweise zuerst hier 
begonnen hii.tte die Farbprobe zu machen. Wiirden nun ganz urteilslos diese 
Farbstellen rechts beschliffen, so wiirde der Bill dadurch noch niedriger als er 
bereits ist, der Fehler wiirde also durch das Schleifen eher groBer als kleiner. 
Dieselbe Regel gilt auch in der Richtung von vorn nach hinten. Erst wenn 
der Patient sowohl hinten und vorne, als auch links und rechts gleich hart 
aufbeiBt, darf man daran gehen, ohne Zuhilfenahme des Papierstreifens mit 
dem gefarbten Artikulationspapier die SeitbiB- und VorbiBstellungen zu 
untersuchen. 

Es kann aber auch vorkommen, daB wenn der Patient sehr fest zubeiBt, 
daB dann die Zahne auf der Kippseite so stark gegeneinander kippen, daB der 
Papierstreifen derart festgehalten wird, daB er eher reiBt, als daB er zwischen 
den Zahnen hervorgezogen werden konnte. Es ist also selbst bei dieser im 
allgemeinen gut arbeitenden Methode moglich, daB man sich irren kann. 

Mit nachfolgender Methode aber ist es moglich, die feinsten Kippfehler 
noch herauszufinden: 

Man preBt die obere Prothese zunachst von Hand gut gegen den Gaumen 
und halt sie in dieser Lage fest mit Daumen und Zeigefinger einer Hand, 
indem man diese Finger links und rechts an die Wangenseite der ersten oberen 
Molaren halt. Jetzt laBt man den Patienten zubeiBen, zunachst in zentrale 
Okklusion und nachher noch in die laterale und in die protrusive Okklusion. 
Kippt dabei die Prothese auch nur eine Spur, so fiihlt man die Kippbewegung 
deutlich entweder im Daumen oder im Zeigefinger und weill somit genau, ob 
das Kippen links oder rechts usw. stattfindet. Dieselbe Probe kann man auch 
in der Richtung von vorn nach hinten vornehmen mit entsprechender Finger
haltung, sowie auch an der unteren Prothese. 

An den der Kippseite gegeniiber liegenden Zahnen wird dann die Probe 
mit dem Farbpapier gemacht und die Kontaktpunkte beschliffen. Man darf 
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nun aber nicht urteilslos jeden yom schwarzen Artikulationspapier markierten 
Druckpunkt wegschleifen, sondern man verfahre nach folgenden zwei Regeln: 

1. Markierpunkte, die bei zentraler Okklusion entstehen, diirfen 
sowohl am Oberstiick als am Unterstiick weggeschliffen werden, 
aber immer mehr yom Rinnenpunkt als yom Hockerpunkt, damit sich die 
Kauflachen nicht zu sehr abflachen. 

2. Markierpunkte, die bei den Kaubewegungen entstehen, soUten 
in der Regel nur an denjenigen Stellen abgeschliffen werden, welche 
in der R uhelage (also der zentralen Okklusion) keine Funktion ha ben, 
d. h. frei ii ber die Gegenzahne hina usragen und daher erst bei den Kau
bewegungen Kontakt erhalten. Diese Stellen befinden sich gewohnlich beim 
NormalbiB an den bukkalen Hockern der oberen Zahne und den lingualen 
Hockern der unteren Zahne. Beim KreuzbiB ist das Umgekehrte der Fall. 

Wenn man eine schon glatt gleitende Artikulation herstellen will, kann 
man noch folgendermaBcn vorgehen (nach Dr. Tench -New York): Man trocknet 
auBer dem Munde die Kauflachen der Zahne, bestreicht dieselben mit einer 
Mischung von geschmolzener Kakaobutter und feinem Karborundpulver, legt 
die Prothesen in den Mund, halt das Unterstiick mit den Fingern fest an 
seinem Platz und laBt den Patienten aIle moglichen Gleitbewegungen aus
fiihren. Dadurch werden die Zahne im natiirlichsten aller Artikulatoren indivi
duell zurechtgeschliffen. Fiir nervose Patienten ist dies allerdings keine an
genehme Prozedur. 

Die besten Resultate erhalt man nach der neuen Methode von Tench 
(New York). Nachdem die Zahne im Wachs aufgestellt und im Munde des 
Patienten einprobiert sind, wird zunachst nur das Unterstiick mit seinem 
Gipsmodell aus dem Artikulator entfernt und an des sen Stelle weicher Gips 
gebracht, dann schlieBt man den Artikulator in zentrale Okklusion derart, daB 
sich gerade die Kauflachen der oberen Zahne in Gips abdriicken. Hierau£ 
kann man auch das Oberstiick mit seinem Gipsmodell aus dem Artikulator ent
fernen und mit dem Unterstiick vulkanisieren und policren und dem Patienten 
einsetzen. Nach 2-4 Tagen nimmt man im Munde des Patienten einen sog. 
KontrollbiB, indem man auf die unteren Pramolaren und Molaren schwarzes 
Wachs (auf welchem die Porzellanzahne in den Handel kommen) schmilzt und 
den Patienten in zentrale Okklusion beiBen laBt. Dadurch werden aIle Fehler, 
welche durch die Kautschukschrumpfung wahrend der Vulkanisation entstanden 
sind, ausgeglichen. Jetzt wird das obere GebiB in den Gipsabdruck seiner 
Kauflachen in den Artikulator gelegt, in die Tiefe der Alveolarrandrinne Watte 
gelegt und frisch an den Oberteil des Artikulators gegipst. Hierauf wird das 
Gipsstiick yom Unterteil des Artikulators entfernt und das Unterstiick samt 
dem KontrollbiBwachs an das Oberstiick mit einigen Wachstropfen befestigt. 
Nun wird auf den unteren Artikulatorbiigel wieder frischer Gips gegossen und 
der Artikulator geschlossen, um so auch das Unterstiick neu im Artikulator zu 
befestigen. Jetzt befindet sich also die ganze vulkanisierte Prothese wieder 
genau in derselben Lage im Artikulator wie das im Wachs aufgestellte GebiB 
war. Die Gelenkbahnneigung und die Schneidezahnfiihrung werden auf ihren 
urspriinglichen Neigungswinkel gebracht. falls man unterdessen den Artikulator 
anderweitig verwendete. Nachdem das schwarze Wachs zwischen den Zahnen 
entfernt ist, werden die Zahnreihen frisch mit Karborundpulver in den neuen 
BiB eingeschliffen. 

Bei dieser KontrollbiBnahme nach Tench erreicht man noch etwas anderes, 
sofern das Wachs nicht zu weich war. Namlich dadurch, daB auf eine kalte 
Wachsschicht, welche links und rechts je drei Zahne bedeckt, gebissen wird, 
wird ein derart starker Druck auf die Schleimhaut der Alveolarrander ausgeiibt, 



Messung der Kieferbewegungen. 281 

daB sich die obere und die untere Prothese setzt, weil die Schleimhaut 
nachgibt (resiliert). Dadurch kommen die oberen und unteren Zahne in eine 
andere gegenseitige Lage, und zwar in die richtige Lage, die sie wahrend dem 
Kauakte haben miissen. Alles Fehlerhaite ihrer Lage wird durch das Kontroll
biBwachs ausgeglichen und fiir diese neue Funktionslage werden sie dann durch 
das Einschleifen korrigiert. Dafiir okkludieren die Zahne aber nicht mehr genau 
in einer drucklosen Okklusion, was selbstverstandlich bedeutungslos ist. Die 
Hauptsache ist, daB sie beim Kaudruck eine richtig ausbalancierte Okklusion 
ergeben. Bei dieser KontrollbiBnahme muB man achtgeben, daB der Patient 
in die genaue zentrale Okklusion beiBt, was man bei den nicht mit Wachs 
bedeckten Schneidezahnen kontrollieren kann. Ferner muB man darauf sehen, 
daB das KontrollbiBwachs nirgends durchgebissen ist bis zur gegenseitigen 
Beriihrung oberer und unterer Zahne, weil dadurch ein ungleicher Druck ent
stiinde. Der KontrollbiB muB also porzellanfrei sein! 

Wer noch nie eine solche Prothese in Funktion am Patienten beobachtet 
hat, weiB nicht was man unter genauer Artikulation versteht. 

Das Phanomen der "Resilenz " , wie es Supplee zuerst beschrieben hat, 
kann jedermann leicht nachpriifen, indem man zwischen die Molaren rechts 
z. B. einen Papierstreifen von etwa 1/4 mm Dicke legt und schwach zubeiBt. 
Man fiihlt dann, daB sich die Zahnreihen links nicht beriihren, sobald man aber 
mehr Kaudruck anwendet, konnen die linken Zahne auch in Beriihrung ge
bracht werden, weil die Wurzelhaut der Zahne rechts resiliert. 

Bei einem Prothesentrager findet iiberdies auf der rechten Seitc noch eine 
Kompression der Schleimhaut statt. Dasselbe Experiment gelingt auch mit 
einem 1/2 mm dicken Papierstreifen und oft sogar mit einem noch dickeren. 
Diese Resilenz der Gewebe ist die Ursache, warum man bei Prothesen im 
Munde des Patienten kleine Artikulationsfehler nicht wahrnehmen kann und 
so zu dem irrtiimlichen Glauben kommen kann, daB es gleichgiiltig sei, ob 
die Zahne nach einer individuell eingestellten Gelenkbahn eingeschliffen sind 
oder nicht. 

Was aber der Zahnarzt nicht sehen kann, das fiihlt der Patient sehr gut, 
und er fiihlt sich nur wohl mit einer individuell eingeschliffenen Prothese. 

Ein unaquilibriertes Resilenzphanomen kommt auch zustande bei der BiB
nahme, wenn die BiBrander der Probierschablone nicht gleichmaBig erwarmt 
resp. erweicht sind, links und rechts oder vorn und hinten; auch wenn die 
Erweichung nicht iiberall gleich tief reicht. 

Aus diesem Grunde ist es moglich, daB man schon bei der BiBnahme keine 
spannungsfreie gut aquilibrierte Okklusion erreicht. Derartige Fehler der 
Okklusion konnen nun mit Hilfe der hier beschriebenen Einschleifmethode der 
schon fertig vulkanisierten Prothese wieder ausgeglichen werden. 

L. Von der Norm abweicbende VerbiUtnisse. 
Viele Patienten haben einen angeborenen vorstehenden Unterkiefer, die sog. 

Progenie (vor der Normallinie NN in Abb. 167a). Wenn dann die natiirlichen 
Zahne verloren gegangen sind, bleiben diese Kieferverhaltnisse bestehen und 
konnen die kiinstlichen Zahne nicht normal (Abb. 167b) gestellt werden. Die 
unteren Frontzahne miissen dann mehr einwarts neigen und die oberen mehr 
vorwarts. Das Zentrum des seitlichen Frontzahnbogens liegt dann unterhalb 
der Kauflache hinter den ersten Molaren (Abb. 167 a). 

Umgekehrt kann der Oberkiefer angeborenerweise zu weit vorstehen vor der 
Normallinie NN, die sog. Prognathie (Abb.167c). In diesem Falle miissen 
die kiinstlichen Frontzahne oben mehr einwarts stehen und unten mehr vorwarts 
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als normal (siehe Abb.167c). Das Zentrum des seitlichen Frontzahnbogens 
liegt dann oberhalb der Kauebene hinter den ersten Molaren. Bei der Prognathie 
miissen die Frontzahne meistens direkt auf das Zahnfleisch aufgeschliffen 
werden, weil ein kiinstlicher Zahnfleischrand die Oberlippe zu weit vortreiben 
wiirde. 

Am besten kann man den Gesichtsausdruck der Patienten aber verbessern, 
wenn direkt nach der Extraktion der Zahne der zu weit vorstehende Alveolar

rand sinngemaB reseziert wird. 

b 

c 

Abb.167. Stellung der Schneide
zahne bei normalen und abnor
malen Kieferverhaltnissen. Man 
beachte die jeweilige Lage des 
hinter den -ersten Molaren ge
legenen Zentrums fur die Nei-

gung der Schneidezahne. 

UnregelmaBige SteHung. Kiinstlichen 
Gebissen sieht man ihre Unechtheit gewohnlich 
nur deshalb sofort an, weil die Zahne allzu ideal 
gleichmaBig stehen, man konnte sagen, iiber
normal sind in bezug auf Form, Farbe und 
SteHung. Man kann daher das Aussehen der 
kiinstlichen Zahne in folgender Art natiirlicher 
gestalten. 

Erstens. Durch kleine UnregelmaBigkeiten 
in der SteHung der Frontzahne, indem man z. B. 
oben den seitlichen Schneidezahn schwach dreht, 
mit seiner mesialen Ecke, entweder vorwarts 
oder riickwarts. 1m Unterkiefer die Schneide
zahne nicht in eine Ebene stellt, z. B. die 
beiden mittleren entweder etwas vorsetzt oder 
zuriicksetzt . Oder die unteren Eckzahne mit 
ihrer mesialen Ecke etwas iiber den seitlichen 
Schneidezahn vorstellt und verdreht. Es lieBe 
sich ein groBes Kapitel hieriiber schreiben, 
leider gestatten es aber hier die Raumverhalt
nisse nicht. 

Am besten fahrt man, wenn man sich eine 
kleine Sammlung anlegt von Abdriicken natiir
licher UnregelmaBigkeiten, die man als Muster 
verwendet bei der SteHung der kiinstlichen 
Zahne. Man hiite sich aber vor Ubertreibungen 
und setze sich vorher mit dem Patienten ins 
Einvernehmen. 

Zweitens. Durch kleine Unregelma3igkeiten 
in der Farbe, indem man einen oder zwei Zahne 
etwas anderer Farbe in die Zahnreihe setzt. 

Drittens. Durch unregelmaBige Gestaltung 
der Schneidekante, dadurch, daB man nicht alle 

Schneidezahnkanten auf das gleiche Niveau setzt oder nicht alle in gleicher 
Richtung; auch durch Einschleifen kleiner Schmelzausbriiche, um so den 
eintonigen Verlauf der Kantenlinie etwas zu unterbrechen. 

Viertens. Durch Anbringen von GoldfiilIungen in den Schneidezahnen 
oder sogar durch Anbringung von Goldkronen im Bereiche der Pramolaren. 

Fiinftens. Durch Bemalung mit Porzellanfarben, indem man einzelne 
Flecken nach Art der typischen Schmelzverfarbungen anbringt. 

Sechstens. Durch Kombination aller hier erwahnten Mittel. 

NB. Alle diese Abweichungen von der Norm miissen aber sehr delikat 
gemacht werden, ansonst sie eher Verunstaltungen sind als Verschonerungen. 
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Nachdem bis hierher die allgemeinen Regeln zur Herstellung eines voll
standigen Zahnersatzes gegeben worden sind, sei es mir gestattet, noch kurz 
die Verwendungsweise meines verstellbaren Artikulators zu beschreiben. Ich 
glaube damit manchem einen Dienst zu erweisen, der noch nicht in das umstiirz
lerische Lager iibergetreten ist, in dem der Schlachtruf ertont: "Das Artiku
lationsproblem ist geli:ist, die weitere Suche nach "Gelenkartikulatoren", die 
individuell arbeiten, ist verfehlt, ein gewohnlicher Drahtscharnierartikulator 
geniigt vollstandig." 

Abb.168. Abb.169. 
Abb. 168. Registrierung der vorwarts- und abwarts gerichteten Kondylenbahn auf sagittai 
gerichteter Schreibflache. G = Gesichtsbogen, befestigt an der unteren Probierschablone 
mit Hilfe der Scharnierschablone; b = verstellbarer Arm zur Einstellung der Schreibspitze 
auf die Kondylengegend (siehe Abb. 172); z = registrierte Gelenkbahnneigung. NB. Die 
Schreibflache muB direkt vorwarts gerichtet sein und muB parallel zum Gesichtsbogen 
gehalten werden, weil nur so ein sicherer SchluB auf die Neigung der Kondylenbahn ge
zogen werden kann. Der Gesichtsbogen dient auch als Greifzirkel zur raumlichen Orien-

tierung der Gipsmodelle zur Gelenkachse des Artikulators (siehe Abb. 176). 

Abb. 169. Zeigt dasselbe wie Abb. 168 aber von vorne. Unter der Oberlippe sieht man den 
Registrator fur die Schneidezahne. 

A. Der Gesichtsbogen. 
Der Gesichtsbogen dient dazu, erstens die vor- und abwarts gerichtete 

Kondylenbahn aufzuzeichnen (Abb. 168), und zweitens die raumliche Ent
fernung der Alveolarrander von der Kondylenachse zu messen. Durch letzteres 
ist es auch moglich, die Gipsmodelle richtig in den Artikulator einzugipsen 
(Abb. 176). 

Der Gesichtsbogen wird wie bis anhin mit Hilfe der Scharnierschablone 
auf der unteren Probierplatte (Abb. 130) mit dem Unterkiefer verbunden. Der 
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Gesichtsbogen ist so schwer gemacht und derart ausbalanciert, daB er ohne 
weiteres geniigend fest im Munde halt, ohne daB es n6tig ware, ihn am Kinn 
festzuklemmen (Abb.172). 

B. Registrierung der individuellen Verh1tltnisse. 
Nach diesen einleitenden Bemerkungen wollen wir nun den Vorgang einer 

Messung betrachten. 
Registrierung der abwarts gerichteten Kondylenbahn. Voraus

setzung zu diesen Messungen ist, daB ordentliche BiBschablonen gemacht werden 
und damit ein guter aquilibrierter BiB in zentraler Okklusion genommen wurde 

Abb.170. Der neue Gesichtsbogen mit den drei Stativ-FiiBchen F F Fund den beiden 
Spiegeln Sp. In diesen Spigeln spiegeIt sich die untere Kante des Registrierkartons R und 
muB man sich daher nicht bucken zur Kontrolle der Parallelitat zwischen Kartonrand und 
Spiegel. Beim Registrieren der sagittalen Gelenkbahn mit diesem neuen Gesichtsbogen 
braucht man den Registrierkarton R unten nicht mehr umzubiegen, weil die Spiegel seitlich 
verschiebbar sind und deshalb immer unter den Kartonrand zu liegen kommen. T ist 
der Trager fur den BleistifthaIter B, welcher allseitig frei beweglich ist und mit der Klemm
schraube K fixiert werden kann. Die Wasserwage W gestattet die FuBchen F derart zu 

stellen, bis der Gesichtsbogen horizontal steht (siehe Abb. 318). 

(siehe Kapitel iiber die Bifinahme) und die Scharnierschablone an die untere 
BiBschablone aufgesetzt ist (Abb. 130). Die BiBflachen der Probierschablonen 
sollten nich t eingefettet werden in der Absicht, ein gutes Aufeinandergleiten 
derselben zu erzielen, denn es wiirde durch das Einfett~n nur eine starke 
Adhasion erzeugt, die verschiedene Registrierfehler zur Folge hatte. Die BiB
£lachen diirfen daher nur mit Talkpulver eingerieben werden. 

Dann wird der Gesichtsbogen an die beiden aus dem Munde hervorragenden 
Stangen gesteckt (Abb. 172) und die verstellbaren Arme mit den Graphit
spitzen derart eingestellt, daB die letzteren iiber der Kondylengegend (1 cm vor 
dem Tragus des Ohres, Abb. 172 0) die Raut beriihren. Es ist die Stelle, bei 
der man mit dem Finger den Kondylus fiihlt, wahrend seinen Vor- und Riick
wartsbewegungen wahrend dem Offnen und Schlie Ben des Mundes. Man stelle 
also die Graphitspitzen ein, auf die am meisten riickwarts liegende Stellung 
des Kondylus. Nun laBt man den Patienten den Mund 6ffnen, befiehlt die 
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Lippen zu schlie Ben und zu 
schlucken, urn den Unterkiefer 
in seine riickwartige Ruhelage 
zu bringen, und halt dann ein 
quadratisches Stiick dunnen 
Karton, 10 x 10 cm groB, dessen 
unterer Rand etwa 1 em breit 
umgebogen ist, derart in der 
Kondylengegend unter die Gra
phitspitze, daB der umgebogene 
Rand parallel zum Gesichts
bogen verlauft (Abb. 168). Auch 
achte man darauf, diesen Karton 
ungefahr parallel zur Sagittal
ebene zu halten, mit anderen 
Worten direkt nach vorne ge
richtet (Abb. 169). Urn den 
Karton unbeweglich am Kopfe 
des Patienten festhalten zu 
konnen, lege man das Hand
gelenk fest auf den Scheitel des 
Patienten, den Ringfinger sichere 
man gut auf dem Oberkiefer 
neben dem Nasenflugel und 
drucke den hinteren Teil des 

Abb. 171. Der Registrierkarton von Abb. 168 mit 
Registrierungen der Neigung der Gelenkbahn. Sind 
aile vier Bahnen parallel, so dad man annehmen, 
daB die Aufzeiehnung gelungen ist. Dit: Gelenk
bahn 1 und 4 wurde erhalten dureh Offnungs
bewegungen und die Bahnen 2 und 3, dureh VorbiB 
und RiiekbiB, die letzteren Bewegungen sind vor
zuziehen bei der Registrierung, wei! man so nur 

die brauehbare Streeke a, Abb. 177, erhiUt. 

Kartons mit dem Daumen fest gegen die Schlafengegend, wahrend der vordere 
Teil des Kartons mit Zeige- und Mittelfinger gehalten wird (Abb. 168). Mit 
diesen beiden Fingern kann dann der Karton so gedreht werden, bis der 
untere umgebogene Rand parallel zum Gesichtsbogen verlauft. Der Abstand 
yom Gesichtsbogen soIl etwa 1 cm betragen (Abb. 169). Urn die Parallelitat 
festzustellen, beobachte man das Spiegelbild des unteren Kartonrandes auf 
dem Spiegel des Gesichtsbogens (Abb . 170). Damit man den Patienten mit 
den Graphitspitzen nicht sticht, 
werden dieselben in deren Schutz
hulse zuruckgeschoben und erst im 
Moment der Registrierung hervor
gelassen. 

Jetzt laBt man den Patienten 
V orbiBbewegungen machen, etwa 
ein- bis zweimal, und die diesseitige 
Aufzeichnung (Abb. 168z) der ab
warts und vorwarts gerichteten Ge
lenkbewegungen ist fertig, wonach 
man auf einem anderen Kartonstuck 
die anderseitige Aufzeichnung der 
Kondylenbahn macht. Urn sicher 
zu sein, daB man den Karton ruhig 
und parallel zum Gesichtsbogen ge
halten hat, mache man zwei bis vier 
derartige Registrierungen neben
einander. Laufen letztere gut parallel 
zueinander, so kann man annehmen, 
daB dieselben genau ausgefallen sind. 

Abb. 172. C = Stelle des Gelenkkopfes, auf 
den die BJeistifte des Registrators eingestellt 

werden, 1 em vor dem Tragus des Ohres. 
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Distanz messung. Sind beidseitig die Aufzeichnungen gemacht, so bringt 
man beide Graphitspitzen in Beriihrung mit der Haut iiber den Kondylen 
(Abb. 172 C). Derart hat man die raumliche Lage der Kondylenachse zu den 
Alveolarrandern gewonnen lilld kann jetzt den Gesichtsbogen abziehen und 
sorgfaltig aufbewahren bis man das Eingipsen der ModeHe in den Artikulator 
gemaB dieser Distanzmessung (Abb. 176) vornehmen will. Auf diese Weise ist 
es moglich, unsymmetrisch geformte Unterkiefer, d. h. solche, die kein gleich
schenkliges und gleichwinkliges Dreieck bilden, richtig wiederzugeben, ohne 
einen Artikulator zu benotigen, der seitlich breiter oder schmaler gemacht 
werden kann, weil auf diese Weise die GipsmodeHe von selbst in die richtige 
Lage zur Kondylenachse eingegipst werden. 

Ahh.173. Abb.174. 
Abb. 173 und 174. Das Anbringen der Schliisselstiicke S aus Abdruckmasse. 

Fixierung der zentralen Okklusion resp. der normalen RuhebiB
lage, die man nach den im Abschnitt "Sichere Methode" gegebenen Regeln 
erhalten hat. Man schneidet in der Pramolarengegend in die AuBenseite 
der obe1;'en BiBschablone Keileinschnitte, wie sie in Abb. 131 k und 173 zu 
sehen sind, um dann im Munde des Patienten die in Abb. 175 bei S sichtbaren 
Schliisselstiicke einzusetzen, welche die richtige BiBlage fixieren. Man verfahre 
in folgender Reihenfolge: 

Man versucht zuerst die in Abb. 173 dargesteHte KiefersteHung zu erhalten, 
indem man den Patienten ersucht den Unterkiefer vor- und riickwarts zu 
verschieben. Sobald man sieht,daB der Unterkiefer seine auBerste riickwartige 
SteHung erreicht hat, d. h. wenn der Registrierstift sich genau vorne im 
Winkel W der Abb. 133 und 173 des registrierten Spitzbogens befindet, befiehlt 
man dem Patienten ruhig zu halten, damit man diese richtige riickwartige 
RuhebiBsteHung des Unterkiefers fixieren kann. (Es gibt hier und da Patienten 
mit pathologisch veranderten Kiefergelenken, die nur unsymmetrische Spitz
bogen registrieren, oder nur auf eine Seite Bewegungen machen konnen, oder 
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sogar iiberhaupt keine Bewegungen zustande bringen. Mit Hilfe des Registrier
federchens wird es aber immer gelingen, die zentrale Okklusion, d. h. die 
vorderste Stellung des Federchens zu ermitteln.) Diese Kieferstellung wird nun 
folgendermaBen fixiert: 

Man erweicht ein Stiickchen Abdruckmasse so gro13 wie die kleine Finger
beere, steckt es an ein Ziindholz (Abb. 173 S), offnet mit einem Mundspiegel 
den Mundwinkel etwas (Abb. 173) und schiebt die schwach weiche Abdruck
masse iiber die Stelle der seitlichen Keileinschnitte der Abb. 131 und driickt sie 
durch Druck von au Ben auf die Wange an den BiBrand der Probierschablone 
an (Abb. 174). Es muB darauf geachtet werden, daB die Abdruckmasse, welche 
das Schliisselstiick bilden solI, nicht nur gegen die Keileinschnitte des oberen 
BiBrandes gedriick wird, sondern auch gegen die Knopfchen an den Fliigeln 
der unteren Scharnierschablone. Dies macht man links und rechts und erhiiJt 

Abb. 175. Obere und untere Probierschablone nach been deter Registrierung, durch die 
Schliisselstiicke S S zl1sammengehalten. In der Mitte der Kohlerschen Scharnierschabolne 
sieht man den Spitzbogen der Schneidezahnbahn. Die Spitze des Registrators befindet 

sieh genau im Winkelpunkte und siehert so die zentrale Okklusion. 

so zwei Schliisselstiicke (Abb. 175 SS), welche es ermoglichen, die Probier
schablonen auBer dem Munde wieder in die genau gleiche Lage zueinander zu 
bringen, die sie im Munde des Patienten hatten. Durch diese Methode erhalt 
man viel genauere Resultate als mit Hilfe der triigerischen seitlichen Einschnitte 
in den BiBrand und kommt man nicht in den Fall, die Zahne eventuell zweimal 
aufsetzen zu miissen oder gar die ganze Prothese zweimal zu machen. Diese 
ganze hier beschriebene Registrierung der Kieferbewegung kann bei einiger 
-obung in 5 Minuten leicht gemacht werden. Nachdem die Zahnfarbe noch 
ausgewahlt ist, kann der Patient entlassen werden. 

C. Das Ubertragen auf den Artikulator. 
(Nach der praktischen Methode.) 

Vorbereitung. Bevor mit dem Einstellen der Modelle in den Artikulator 
begonnen wird, solI der vordere Stiitzstift auf seine geringste Lange geschraubt 
werden, so daB er oben etwa 2 mm iiber das Loch hervorsteht, in dem er fest
geklemmt ist, denn der ganze Artikulator ist auf diese Stellung justiert. 
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1. Raumliche Einstellung der Modelle in den Artikulator. 
Um die Aufzeichnung des Registriedederchens im schwarzen Wachse nicht 

zu zerkratzen, wird dieses mit einem Stiickchen von einem Ziindholzchen in 
die Hohe geheftet. Nachdem die beiden Schliisselstiicke an ihren richtigen 
Platz gelegt sind, so daB die Probier- und BiBplatten genau in die gegenseitige 
Normallage gebracht sind, werden die beiden Schliisselstiicke mit etwas Wachs 
an die Probierplatten festgeschmolzen (Abb. 175, S) . Jetzt legt man die Gips
modelle in die Probierplatten und bindet mit einer Schnur be ide zusammen 

F 

Abb.176. In die beiden BiBschablonen, die durch die Schliisselstiicke S S zusammen
gehalten sind, werden die beiden Gipsmodelle mit einer Schnur befestigt und das Ganze an 
den Gesichtsbogen gesteckt. Die FiiBchen F F F werden in der Hohe derart eingestellt, 
daB die Registrierbleistifte auf die Hohe der Kondylenachse C C kommen. Die horizontalen 
Bleistifthalter B werden urn gleiche Teile nach auBen verstellt, bis der Gesichtsbogen so 
an den Artikulator geschoben werden kann, wie diese Abbildung zeigt. Die Trager T fiir 
die Bleistifthalter diirfen jedoch nicht verstellt werden. In dieser Lage wird das untere 

Gipsmodell am Artikulator festgegipst. 

(Abb. 176), steckt sie mit den zwei Tragern der Scharnierschablone in den 
Gesichtsbogen und stellt das Ganze in den geoffneten Artikulator (Abb. 176), 
so daB die Graphitstifte auf der Hohe'und in der Richtung der Kondylenachse C 
sich befinden. Das Einstellen von Abb.176 darf natiirlich nicht durch Ver
stellen der Bleistifttrager bewerkstelligt werden, sondern nur durch Verstellen 
oder Verschieben des Stativs, sowohl seitlich, als in der Hohe. Falls der Gesichts
bogen oder auch die Gipsmodelle etwas schie£ im Artikulator stehen, dad man 
sich nicht beunruhigen, denn das kann auf zwei Griinden beruhen. Erstens ist 
vielleicht die Scharnierschablone nicht vollkommen zentrisch auf die untere 
BiBschablone aufgesetzt worden, was jedoch absolut bedeutungslos ist. Zweitens 
kann der Patient einen stark asymmetrischen Unterkiefer haben, denn der 
letztere bildet ja nie ein vollkommen gleichschenkliges Dreieck (Bon will), 
und diese Asymmetrie wird eben durch den Gebrauch des Gesichtsbogens 
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automatisch auf den Artikulator ubertragen, was ja im hochsten Grade 
wunschenswert ist. 

Vor dem Festgipsen der Gipsmodelle achte man darauf (Abb. 178 St), daB 
der Stutzstift oben etwa 2 mm uber die Stellschraube hervortritt. Dies sollte 
man sich fur samtliche Prothesen angewohnen als stereotype Regel, damit man 
beim Zahneaufstellen immer genau weiB, wie hoch der BiB im Munde des 
Patienten war. Man entfernt jetzt das Stativ mit Gesichtsbogen wieder yom 
Artikulator, bringt frischen Gips auf den Unterbugel (Abb. 176), stellt den 
Gesichtsbogen mit den daran befindlichen Modellen wieder in die vorhin er
mittelte Lage auf den weichen Gips und gipst das Unterstuck regelrecht fest. 

Jetzt legt man noch Gipsbrei 
auf das obere Gipsmodell, schlieBt 
den Artikulator und fugt noch Gips 
nach durch die Offnung im oberen 
Bugel und vollendet das Festgipsen 
des oberen Gipsmodelles. Beim 
Schlie Ben des Artikulators muB 
man darauf achten, daB die Kon
dylenachse durch die seitlichen 
Schrauben (Abb. 56, 1) fixiert ist, 
damit sie sich durch den Widerstand 
des Gipses nicht verlagern kann. 

Auf diese Weise befinden sich 
dann die Gipsmodelle genau in der 
richtigen raumlichen Lage in bezug 
zur Kondylenachse, wie es im 
Munde des Patienten ermittelt 
wurde, und der Gesichtsbogen 
kann entfernt werden. 

2. Einstellungder Bewegungs
bahnen am Artikulator. 

a) Einstellung der abwarts gerich
teten Kondylenbahn. 

Man nimmt das 1inke und das 
rechte Kartonblatt (Abb. 171) mit 
den registrierten Kondy1enbahnen 
zur Hand, verlangert auf beiden 
Blattern die praktisch verwertbare 

Abb. 177. Die beste der registrierten Gelenk
bahnen von Abb. 171 wird in ihrer Anfangs
strecke a verlangert bis zum Kartonrand und der 
tiber der Verlangerungslinie liegende Karton 
o 0 0 weggeschnitten unter Belassung des Ver
langerungssttickes V. Der verbleibendeTeil V.R. 
des Kartons wird dann verwendet wie Abb. 178 
zeigt, zur direkten tlbertragung der Neigung 
der sagittalen Gelenkbahn auf den Artikulator. 
Man konnte aber auch auf dem Karton den 
Winkel messen, den die registrierte Gelenkbahn 
mit dem unteren Kartonrand (bzw. dem Ge
sichtsbogen) bildet, in diesem FaIle 35°, und 
diesen Winkel direkt auf der Skala 3, Abb. 178, 

einstellen. 

Anfangsstrecke a (Abb. 177) mit einem Bleistift bis zur Umbiegungslinie des 
Kartons und schneidet den uber der punktierten Linie befindlichen Karton 
weg (siehe Abb. 177 0), so, daB einem noch das unter der punktierten Linie 
befindliche Stuck V.R. verbleibt. 

NB. Die Strecke e der Kondylenbahn kommt zustande bei extremen 
Offnungsbewegungen und hat daher fur den Prothetiker keinen praktischen 
Wert. Die oberhalb der Ruhestellung befindliche Bahnstrecke 3 in Abb. 1811 
hat aus demselben Grunde auch keinen praktischen Wert. 

Jetzt kann man die vorwarts und abwarts gerichtete Kondylenbahn von 
Abb. 177 auf den Artikulator ubertragen ohne Messung des Winkels, also durch 
direkte Ubertragung, wie es in der Unterschrift zu Abb. 178 naher erklart ist. 

Nachdem dies links und recht,s mit den beiden Registrierkartons gemacht 
ist, kann man den Gesichtsbogen yom Artikulator entfernen und ebenso die 

Handbllch der Zahnheilkllnde. III. 3. A. 
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beiden Schliisselstiicke S.S., welche die beiden BiBschablonen miteinander ver· 
banden. 

b) Einstellung der Schneidezahnfiihrung am Artikulator. 
Man lockert die beiden Schrauben 14 (Abb. 56) und stellt die beiden 

Fiihrungen so wie es in Abb. 59 dargestellt ist. Ferner lockert man die 
Schrauben 1 (Abb. 56), welche die Kondylenachse fixierten. Nun macht man 
mit dem Artikulatoroberteil SeitbiBbewegungen zuerst auf die Seite und ver· 
stellt die entsprechende Seite der in Abb. 59 dargestellten Schneidezahnfiihrung 

Abb. 178. Nachdem das obere Gipsmodell auch festgegipst ist, wird die vorwarts- und abwarts
gerichtete Kondylenbahn von Abb. 177 auf den Artikulator iibertragen, ohne Messung des 
Winkels, also durch direkte Ubertragung. Die Schraube 2 wird gelockert und der Teil 
V R des Kartenblattes von Abb. 177 an den Hals der Schraube 2 gehalten und die Kon
dylenbahnskala 3 so gedreht, bis der Nocken N das Kartenblatt beriihrt, das seinerseits 
auf dem Spiegel Sp. des Gesichtshogens parallel aufliegen muB. Dies macht man links 
und rechts mit den heiden Registrierkartons. Jetzt hat die Kondylenhahn des Artikulators 
dieselbe Neigung zum Gesichtsbogen und somit auch zu den Alveolarrandern, wie es die 
Kondylenbahn des Patienten hatte, als sie auf den Registrierka,rton R aufgezeichnet wurde. 

solange, bis das Registrierfederchen R in Abb. 173 entlang der auBersten Kontur 
seiner Registrierung im schwarzen Wachs folgt. Sobald dies der Fall ist, fixiert 
man diese Fiihrung durch die Schraube 14. 

Dasselbe wird nun auch gemacht fUr den SeitbiB auf der anderen Seite 
und dann macht der Artikulator genau dieselben SeitbiBbewegungen, die der 
Unterkiefer wahrend der Registrierung der Schneidezahnbahn ausgefiihrt hat. 

c) Einstellung der seitlichen Kondylenbewegung (Bennett). 
Dies wird gemacht durch Lockerung der Schrauben 4 (Abb.56) und Ein

stellung der beiden Fiihrungsplatten (Abb. 58) auf Indexzahl 3. Man stellt 
also den Bennett nicht individuell ein, weil es allzu schwierig ist, denselben zu 
registrieren (wie es in Abb. 21 dargestellt ist). 
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Es ist fur den Praktiker gar nicht notig dies zu machen, weil genaue Unter
suchungen ergeben haben, daB der Bennett keinen wichtigen EinfluB hat auf 
die Bewegungsrichtung der Zahne. Die Hauptsache ist, daB der Artikulator 
derart gebaut ist, daB er einen mittleren Bennett von 15° gestattet, was beim 
Trubyte-Artikulator der Fall ist. 

Da es vorkommen kann, daB absichtlich oder unabsichtlich sich eine Skalen
einstellung lockert, notiert man vorsichtshalber auf dem Gips die verschiedenen 
Neigungswinkel, die auf den Skalen abgelesen werden konnen. Dann kann der 
Artikulator immer wieder richtig eingestellt werden. 

Auf diese Weise ist es auch moglich, mehrere Prothesen in ein und dem
selben Artikulator in Arbeit zu haben und fur jede immer wieder die richtige 
Einstellung zu finden. Dasselbe gilt auch fur Demonstrationsgebisse, die man 
gelegentlich wieder in den Artikulator einstellen will. 

Es kann nun mit dem Aufstellen der Zahne begonnen werden, unter 
Berucksichtigung der in den vorigen Abschnitten hieruber gegebenen Regeln, 
sowie derjenigen Regeln, die im folgenden Abschnitt enthalten sind. 

Nach der Vulkanisation muB dann noch berucksichtigt werden das 
Kapitel III. K: "Definitives Einschleifen der Artikulation". 

Uber die Schneidezahnfiihrung am verstellbaren Artikulator. 
Es soll hier noeh einiges bemerkt werden uber die vertikale Neigung der 

Schneidezahnfuhrung (Abb. 62) am Artikulator resp. die Neigung des Tellers, 
auf welchem der vordere Stutzsti£t ruht und innerhalb der Schneidezahn
fiihrung (Abb. 59) gleitet. Wie schon einmal crwahnt wurde, ist der Prothetiker, 
nachdem der Patient seine naturliehen Zahne verloren hat, vollkommen frei, 
die vertikale Neigung der Schneidezahnfuhrung beliebig zu wahlen. Die pala
tinale ,Flache der naturliehen oberen Schneidezahne hat bekanntlieh eine Neigung 
zur Kauebene von 40-80°. Fur ganze Prothesen ware es jedoch nicht ratsam, 
so starke Neigungen zu verwenden, wegen der beim VorbiB und SeitbiB ent
stehenden starken horizontalen vorwarts gerichteten Druckkomponente, die ein 
starkes Kippmoment und Schubmoment bildet. Ieh habe daher fruher schon 
empfohlen, die Schneidezahnfuhrung nicht mehr als 40° zu neigen. 

Es gibt jedoch otters FaIle, wo noeh geringere Neigungen notwendig sind, 
z. B. wenn das GaumengewOlbe £lach ist und der unteTe Alvcolarrand cbenfalls 
flach ist (Abb.13b). Denn in solchen Fallen wurden sich die Prothesen sehr 
leicht verschieben, sowohl bei VorbiB und bei SeitenbiB, sowie auch bei allen 
intermediaren BiBarten, wenn die palatinale J:<'lache deT oberen Schneidezahne 
zu steil angeordnet und dazu noch ein tiefer UberbiB gewahlt wird. In lctzterem 
FaIle muBten auch die Pramolaren und Molaren hohe und steile Hocker haben, 
urn beim VorbiB der Schneidezahne den Kontakt nieht zu verlieren. Wir konnen 
also die Regel aufsteIlen, daB bei flaehem Gaumen und niedrigem oder flachem 
unteren Alveolarrand die Schneidezahnfiihrung am Artikulator nur auf 20° 
bis 5° Neigung gestellt wird. 

Es gibt nun aber noch einen anderen :FaIl, wo dasselbe notig ist, und das ist 
eine abnorm steile Gelenkbahn von z. B. 40--55°. Eine derart stark geneigte 
Gelenkbahn wiirde steile und hohe Molarenhoeker erfordern, sowie eine stark 
ausgepragte Kompensationskurve, urn beim VorbiB, SeitbiB und allen inter
mediaren BiBarten den Kontakt del' Molaren und damit die Stabilitat der 
Pl'othesen zu sichern. Nun sind abel' im Handel noch keine steilhockel'igen und 
hochhockerigen Molaren und Pl'aIpolaren zu finden, und selbst wenn wir solche 
haben konnten, so wiirden sich derartige Molaren wieder schlecht eignen fur die 

19* 
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groBe Mehrzahl der GaumengewOlbe und Alveolarrander, weil eben solche steil
hockerigen Zahne groBe horizontale Druckkomponenten beim Kauen erzeugen, 
wodurch die Prothesen stark verschoben wiirden. Unsere Abb. 61 hat uns aber 
gelehrt, daB wenn wir bei steiler Gelenkbahn die Schneidezahnfiihrung flach 
machen, es dann moglich ist, mit Neigungen der Molaren auszukommen, die 
weniger steil sind als die Gelenkbahn. 

Die Propulsionsfacetten der modemen Pramolaren und Molaren (z. B. der 
Anatoformzahne) haben eine Neigung zur Kauebene von etwa 35°. Um diese 
Zahne bei abnorm steiler Gelenkbahn oder auch bei abnorm flacher Gelenk
bahn nicht allzu stark verschleifen zu miissen, kann man durch Regulierung 
der Neigung der Schneidezahnfiihrung immer die normale Neigung der Pro
pulsionsfacetten von etwa 35° erhalten, wie aus folgender Tabelle ersichtlich ist. 

Da in meinem verstellbaren Artikulator die Gegend, wo sich normalerweise 
der erste Molar befindet, ungefahr halbwegs zwischen Gelenkbahn und Schneide
zahnfiihrung liegt, so bekommen die Molaren eine Neigung der Propulsions
facetten, die das Mittel zwischen den Neigungen der Gelenkbahn und der 
Schneidezahnfiihrung ist (Abb. 61). Hier einige Beispiele: 

Gelenkbahn- und Schneidezahn- ergeben beim 
neigung fiihrung Molaren: 

vont von: 
. 520 + 180 = 350 

460 + 240 = 350 
400 + 300 = 350 

Fiir gutgewolbte GaumenbOgen und gute Alveolarrander diirfte man also 
die gegebene Gelenkbahnneigung eines Patienten mit obiger Schneidezahn
fiihrung kombinieren. Immerhin ware es ratsam, mit der Schneidezahnfiihrung 
nicht hOher als bis 30° zu gehen. 

Bei etwas flacherem Gaumen und weniger guten Alveolarrandem kann man 
immer noch gute Resultate erhalten, ohne die Zahne zu stark schleifen zu 
mussen, wenn von der Neigung der Propulsionsfacetten nur etwa 10° durch 
die automatische Karborund-Schleifmethode (Abb. 163) weggeschliffen wird, so 
daB eine 250 starke Neigung verbleibt. Man kombiniert dann die Gelenkbahn
neigung unseres Patienten mit einer in folgender Tabelle enthaltenen Schneide
zahnfiihrung. 

Gelenkbahn· und Schneidezahn- ergeben beim 
neigung fiihrung Molaren: 

von: von: 
500 + 00 = 250 
400 + 100 = 25° 
300 + 200 = 250 

Hat unser Patient einen sehr £lachen Gaumen und fast keine Alveolar
rander, so verwendet man folgende Schneidezahnfuhrungen: 

Gelenkbahn- und Schneidezahn ergeben beim 
neigung fiihrung Molaren: 

von: von: 
500 + _100 = 200 
400 +. 00 = 200 
300 + + 100 = 200 
200 + + 200 = 200 

Durch das automatische Schleifen mit Karborund (Abb.163) werden also 
die Propulsionsfacetten nur 15° weniger steil geschliffen und man erhalt dann 
bei den Propulsionsfacetten viel geringere horizontale Druckkomponenten, 
wodurch die Prothesen beim Kauen viel stabiler werden, und die Molaren
hocker bleiben dennoch in guter Harmonie mit der Gelenkbahnneigung. Eine 
derartig eingeschli£fene Prothese ist naturlich viel bequemer und brauchbarer 
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fUr den Patienten, und er kann sich viel rascher daran gewohnen, als an eine 
Prothese, die in einem Scharnierartikulator aufgestellt. worden ist. An Arti
kulatoren, welche keine neigbare Schneidezahnfiihrung haben, sondern nur 
einen vorderen Stiitzstift, welcher auf einer feststehenden Fiihrung lauft, kann 
man sich leicht behelfen dadurch, daB man ein Blechstiick mit geringerer 
Neigung auf dieser Fiihrung befestigt (mit Hartwachs oder Abdruckmasse). 

Die geringe Mehrarbeit und Zeit, die eine derartige Prothese erheischt, wird 
dadurch reichlich wieder eingeholt, daB sie viel weniger AniaB zu Klagen und 
Nachkorrekturen gibt. SoUten wir daher nicht aUes tun, was in unserer Macht 
steht, urn das Los unserer 
zahnlosen Patienten besser zu 
gestalten? 

Allerdings soUte sich jeder, 
der einen versteUbaren Arti
kulator kaufen will, vergegen
wartigen, daB nicht jeder, der 
eine Geige erster Qualitat kauft, 
auch ein guter Spieler sein 
wird. Aber wer ein guter 
Geiger ist, braucht eine gute 
Geige, urn sein Konnen voll 
und ganz au Bern zu konnen. 

Ich erwahne dies nur, weil 
viele Zahnarzte glauben, ein 
verstellbarer Artikulator garan
tiere eine tadellos funktionie
rende Prothese . Das Instru
ment allein bedingt eben nicht 
ein gutes Resultat, sondern nur 
dessen sachgemaBe Verwen
dung. "Automatische Artikula
toren" gibt es noch nich t ! 

3. Das Einschleifen mit 
Karborllndpulver. 

.. RII. 
I " 
I ... 

... , , 

... ... 

Zum Einschleifen spannt Abb. 179. 
man den Trubyte-Artikulator 
am besten mit dem Vorsprung 19 Abb. 56 in einen Schraubstock ein. Beim 
Einschleifen der Zahne mit Karborundpulver und Glyzerin verkiirzt man mit. 
Hilfe der Schraube den Stiitzstift etappenweise urn einen hal ben Milli
meter und schleift so lange bis der Stiitzstift wirklich auf dem Teller auf
ruht. Es kann namlich leicht folgender Fehler vorkommen. Angenommen der 
Stiitzstift wird unvorsichtigerweise urn 1 mm auf einmal verkiirzt und dann 
beim Einschleifen der Stiitzstift zu stark nach unten auf den Fiihrungsteller 
gedriickt bei den Hin- und Herbewegungen des Artikulators. Dann kann es 
leicht vorkommen, daB an den Kanten der Schneidezahne Stiicke absplittern. 
Urn alles dieses zu verhiiten, befolge man also die Regeln: Den Stiitzstift 
etappenweise nur wenig verkiirzen. Jede Etappe sic her zu Ende 
schleifen. Alle reibenden Teile des Artikulators gut einfetten! 

Beim Schleifen versaume man auch nicht direkte Riickwartsver
schiebungen (VorbiB) auszufiihren, und schlieBlich fiihre man den Stiitz
stift in der ganzen SchneidezahnfUhrung herum. Das Einschleifen darf nicht 
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zu weit getrieben werden, d. h. der Stiitzstift nicht zu stark gekiirzt werden, 
damit die Zahne nicht allzu breite Schliffflachen (Facetten) erhaUen und 
infolgedessen ihre Schneidekraft verlieren. 

Wie wichtig es ist, die Gipsmodelle nicht nur aufs Ungefahre im Artikulator 
einzugipsen, sondern dieselben mit Hil£e des Gesichtsbogens in ihrer genauen 
raumlichen Lage zur Kondylenachse zu orientieren (Abb. 176), kann man leicht 
aus Abb. 179 ersehen. Da sind einfachheithalber drei Molaren abgebildet, von 
denen nur der mittlere die richtige Lage hat in bezug auf die Kondylenachse. 
Die beiden anderen sind entweder zu weit vorne, oder zu weit hinten, oder 2:U 

weit unterhalb, oder zu nahe der Kondylenachse. 
Beim Einschleifen mit Karborundpulver erhaU dann nur der mittlere die 

richtige individuelle Hockerfacettenneigung von 23°, wahrend die beiden anderen 
sehr verschiedene Facettenneigungen erhaUen, und daher im Munde des Patienten 
unmoglich mit der Schneidezahnfiihrung und Kondylenfiihrung harmonieren 
konnen, was zu unliebsamen StOrungen fiihren kann. Natiirlich konnen derart 
starke Differenzen nur vorkommen, wenn im Artikulator ein starker Unter
schied besteht zwischen der Schneidezahnfiihrung (hier z. B. 0°) und der 
Kondylenfiihrung (hier z. B. 50°), wie es die mittlere Einschleiftabelle des 
vorigen Abschnittes erfordert. Aber selbst bei weniger groBen Differenzen 
zwischen Kondylen- und Schneidezahnfiihrung konnen Fehler in den Facetten
neigungen auftreten, die groB genug sind, urn yom Patienten storend empfunden 
zu werden. 

In dieser Abb. 179 ist diese Wirkung dargestellt am sagittalen Hocker
relief bei VorbiB (P.A. ist die scheinbare VorbiBachse), man konnte aber die
selbe Wirkung auch nachweisen am transversalen Hockerrelief bei SeitbiB. 

v. Die Artiknlation bei partiellen Prothesen. 
Oberster Grundsatz sei, auch fiir teilweisen Zahnersatz, und sei es nur 

ein einzelner Stiftzahn, irgendeinen verstellbaren Gleitgelenkartikulator zu ver
wenden, damit die Porzellanzahne, Porzellanfacetten und Goldkronenhocker usw. 
so gestellt werden konnen, daB sie nicht nur in der Okkiusionsstellung ungefahrdet 
sind durch die Antagonisten, sondern auch bei den SeitbiB- und VorbiB
stellungen. Schon unzahlige Stiftzahnfacetten und Goldkronen undBriicken 
sind zugrunde gegangen allein aus dem Grunde, weil sie nur in einem Scharnier
artikulator modelliert worden sind und dann im Munde des Patienten mit ihren 
vorspringenden Kauflachenhockern ganz anderen Druckrichtungen ausgesetzt 
waren (beachte das zu Abb. 63 Gesagte). 

Die BiBnah me. Auf dem Gipsmodell ersetzt man die fehlenden Zahne 
durch Wachsstiicke, die auf einer soliden Basisplatte festgeschmolzen sind, 
also prinzipiell in ahnlicher Weise wie bei einem vollstandigen Zahnersatz. 
Wahrend dieses erweicht,e Artikulationswachs im Munde des Patienten ist, laBt 
man den Mund schlie Ben, indem man dem Patienten befiehlt, "schlucken und 
auf die Backenzahne beiBen". Dabei kontrolliert man, ob er iiberhaupt richtig 
okkludiert, d. h. nicht etwa verbeiBt. Man ersieht das am besten am Auf
einandertreffen der natiirlichen Zahne. 1st man hieriiber nicht ganz sicher, so 
beobachtet man dies znerst bei Abwesenheit der BiBschablone. 

Eine Ausnahme von dieser Regel bilden jene FaIle, wo nur noch etwa zwei 
bis drei Paare von natiirlichen Zahnen aufeinander treffen; denn da diese 
wenigen Zahne langere Zeit den ganzen Kaudruck auszuhalten hatten, sind 
dieselben in die Kiefer hineingedriickt worden; die BiBhohe hat sich erniedrigt. 
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In diesen Fallen muB man eine BiBerhohung vornehmen, d. h. man laBt 
nur soweit in das weiche Wachs hineinbeiBen bis sich die Lippenrander fest 
beruhren, ohne einander wulstig aufzutreiben. 

Dasselbe hat man auch zu beobacht,en in denjenigen Fallen, wo die noch 
vorhandenen Zahne keine naturlichen Antagonisten mehr haben, d. h. aneinander 
vorbei auf das Zahnfleisch beiBen. 

Oft sind in solchen Fallen einzelne Zahne aus Mangel an Gegendruck derart 
in die Lange gewachsen, daB man den BiB nicht genugend erhohen kann, urn 
Platz fur die Basisplatte zu schaffen. In diesen Fallen mussen die zu langen 
Zahne entweder kurzer geschliffen oder extrahiert werden. 

Das Eingipscn in den Artikulator. Die Gipsmodelle fur partielle 
Stucke, sowie Stiftzahne, Kronen und Brucken sollten so eingegipst werden, 
daB sie in bezug auf die Kondylenachse des Artikulators eine annahernd richtige 
raumliche Lage haben, also weder zu weit hinten oder vorne und nicht zu hoch 
oder zu niedrig sind (Abb. 179). Ich habe schon oft gesehen, daB Modelle fur 
Kronen- usw.-arbeiten fur die linke Kieferhalfte auf der rechten Artikulatorseite 
eingegipst wurden, und obere Modelle auf dem unteren Artikulatorbiigel, und 
sogar den Molarent,eil des Modelles vorn und den Schneidezahnteil hinten im 
Artikulator. Viele glauben eben "zu ist zu". Das ist allerdings mehr oder 
weniger richtig fUr die reine Okklusion, aber 
nicht fur Vor- und SeitbiB. 

Das Stellen der Zahne fiir partielle 
Prothesen ist so mannigfachen Variationen 
unterworfen, daB sich hieruber nicht viele all
gemeingultige Regeln aufstellen lassen. 1st das 
Zahnfleisch noch wenig resorbiert und einge
sunken, so schleift man die Zahne direkt auf 
das Zahnfleisch auf und radiert am Gipsmodell 
die betreffende Stelle in Visitenkartendicke, 
damit sich der Zahn im Munde etwas ins 
Zahnfleisch eindruckt. Die Form, Farbe und Abb. 180. 
Stellung muB selbstredend den naturlichen 
Nachbarn entsprechen. Ais Frontzahne werden bei partie lIen Prothesen in 
Europa meistens Flachzahne (ohne BiBflache) verwendet. In bezug auf die 
Stellung beachte man diesel ben Gesetze wie sie fur vollstandigen Zahnersatz 
angegeben worden sind. Hierbei solI der Hauptleitgedanke der sein, moglichste 
Stabilitat zu erzielen, also die Zahne immer gut direkt uber den Alveolarrand 
stellen, selbst wenn dabei KreuzbiBstellung notig wurde. Man vermeide aber 
ein Mittelding zwischen NormalbiB und KreuzbiB, weil sich sonst der Patient 
in Wange oder Zunge beiBen wiirde, denn immer muB ein Antagonist uber 
den andern seitlich etwas hervorragen, sowohl bukkal- wie auch lingualwarts. 

Hat der Patient eine Progenie und er besitzt noch naturliche untere 
Schneidezahne, so kann man die oberen Schneidezahne nicht in normalen 
UberbiB stellen, weil sie zu weit vor den oberen Alveolarrand zu stehen kamen 
und dadurch die Prothese losgehebelt wurde. In KopfbiB (Schneidekante auf 
Schneidekante) darf man sie auch nicht stellen, weil sich der Patient dabei 
in die Lippe beiBen wiirde; so bleibt also nichts anderes ubrig, als sie etwas 
innerhalb den unteren Schneidezahnen aufbeiBen zu lassen. 

Hat der Patient eine sehr starke Progna thie und besitzt die unteren 
eigenen Schneidezahne noch, so setzt man die kunstlichen oberen Schneide
zahne so, daB sie mit den unteren nicht artikulieren, d. h. so, daB die unteren 
naturlichen Zahne auf die obere Prothesenplatte hinter den kiinstlichen Zahnen 
aufbeiBen. 
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Ein Fall, der in allen moglichen Variationen vorkommt, ist der in Abb. 180 
dargestellte. 0 sei der obere Alveolarrand, U der untere. Alles schraffiert 
Dargestellte sind die natiirlichen Mundteile, alles punktiert Dargestellte sind 
Prothesenteile. 

1m Unterkiefer befindet sich noch ein Molar, der weit iiber die allgemeine 
Kauebene hervorragt, also auch iiber das Niveau der unteren kiinstlichen 
Zahne. Wiirde nun oben hinter den beiden regularen Pramolaren noch ein 
Molar eingesetzt, der die Liicke ganz ausfiiIlt, so ware der Unterkiefer gefangen, 
d. h. er konnte keine SeitbiB- und hauptsachlich keine VorbiBbewegungen aus
fiihren. Man muB daher oben einen dritten Pramolaren setzen, damit etwas 
Spielraum bleibt zwischen demselben und dem unteren Molaren fUr die Kiefer
bewegungen. In einem Gleitgelenkartikulator kann man alle Variationen dieses 
Prinzips genau kontrollieren und die Prothesen zweckentsprechend bauen. 

Zum SchluB noch einen anderen Fall. 
Ein Patient hatte im Unterkiefer noch die meisten eigenen Zahne, wahrend 

im Oberkiefer samtliche Zahne verloren gegangen sind. Der untere Zahnbogen 
war extrem weit und der obere Alveolarrand extrem eng. Der Mann hatte 
bereits fUnf Prothesen machen lassen, ohne eine -davon zum Essen brauchen 
zu konnen. Der Mensch lebt aber nicht allein vom Sprechen, sondern er muB 
auch ordentlich kauen konnen, besonders wenn er kranklich ist. lch habe 
dem Mann nun so geholfen, daB ich die oberen kiinstlichen Molaren nur auf 
die auBersten Teile der Zungenhocker seiner unteren Molaren aufbeiBen lieB. 
Man konnte also nicht einmal einen ordentlichen KreuzbiB machen. Die kiinst
lichen oberen Schneidezahne stellte ich innerhalb seiner eigenen untereri, so daB 
sie nicht einmal aufbissen. lch sagte mir eben, lieber eine kleine Kauflache, 
die brauchbar ist, als eine breite, die unbrauchbar ist. Diese Prothese war 
brauchbar und wurde lange Jahre getragen. 

Alle diese Beispiele lehren, daB der Prothetiker nicht nur biologische und 
anatomisch-physiologische usw. Bildung haben sollte, sondern, daB er vor allem 
Mechaniker und lngenieur sein muB, um aIle seine Arbeiten nach mechanisch
statischen Grundsatzen bauen zu konnen. 

SchluJ3wort. 
Vorliegende Abhandlung mogen wir nicht der Offentlichkeit iibergeben, 

ohne in einigen erganzenden Bemerkungen iiber die Art ihrer Bildung etwas 
zu sagen. Der geneigte Leser, der schon Kenntnisse auf diesem heute so iiberaus 
verzweigten Gebiete mitbrachte, wird leicht gemerkt haben, wie wir gewisser
maBen, ohne nach links oder rechts auszuweichen, auf unser Ziel zugeschritten 
sind. Und dies war: dem Anfanger eine Richtschnur zu geben, ihn womoglich 
sofort in belebende Beriihrung mit der Praxis zu bringen, nicht nur ein Wissen, 
sondern ein Konnen zu vermitteln. Denn unsere Erfahrungen haben es als 
unfruchtbare Miihe erkennen lassen, wenn jiingere Studierende ohne das wichtige 
Hilfsmittel selbsterprobter Beobachtungen sich auf die Seitenpfade komplizierter 
theoretischer Auseinandersetzungen begeben. Diesbeziigliche Anregungen zu 
geben, haben wir, soweit es der leider sehr beschrankte Raum eben gestattete, 
nicht ermangelt. Diesem oder jenem wird sich so im fliichtigen Scheine ein 
Neuland gezeigt haben, das zu bearbeiten ihn der innere Ruf zur rechten Stunde 
wohl drangen wird. 

In gewissem Sinne sind wir ja aIle noch Studierende und so fiihlen auch 
wir selbst bei Beendigung dieses Werkes, daB vieles nicht gesagt worden ist, 
nicht gesagt werden konnte, was sich uns durch lange Jahre der Arbeit auf 
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diesem Gebiete an Erkenntnissen oder an interessanten Fragen entgegengelebt 
hat. Wie manches Gold mag noch in geheimen Schachten verborgen sein, 
und ein Gefiihl der Dankbarkeit beschleicht den Forscher, wenn er sich der 
Zuversicht hingeben darf, daB es geeinten und selbstlosen Bemiihungen vieler 
Mitarbeiter gelingen wird, das Ganze im umfassenden Sinne zutage zu fordern. 
Ganz und gar versagen muBten wir uns auch, wenn wir nicht iiber den yom 
Herausgeber bestimmten Rahmen hinausgeraten wollten, auf abnormale Ver
haltnisse, auf die pathologische Seite unseres Gegenstandes einzugehen. Es 
hat ja auch unbestreitbare Vorteile, erst einmal die gesunden Naturverhaltnisse 
in ihrer Reinheit kennen zu lernen, um nachher einen um so sicheren MaBstab 
zur Beurteilung des Umfanges und der Art krankhafter oder auBergewohnlicher 
Abweichungen zu gewinnen. 

Wird einem selbstandig arbeitenden Geiste das typische Bild dargeboten, 
so wird es ihm zu hochster Befriedigung gereichen, den Einzelfall seiner eigen
artigen Natur nach zu untersuchen. In dieser Absicht ist auch vieles mit vollem 
BewuBtsein kurz und gedrangt gestaltet worden. Ein Lehrbuch ist keine 
Enzyklopadie; sollte es uns daher gelungen sein, nach den verschiedensten 
Richtungen eine frische kraftige Produktivitat anzuregen, so wiirden wir hierin 
die schonste Frucht unserer Miihen begriiBen. 
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Dritter Abschnitt. 

Die Platten-Prothese. 
Von 

Professor Dr. med. et med. dent. Wnstrow, Wiirzhurg. 

Mit 167 Abbildungen im Text. 

I. Geschichtliches. 
Vber den Zeitpunkt der ersten Hersteliung von Plattenprothesen laBt sich 

mit Sicherheit nichts sagen. Der Zahnersatz, iiber den Ryff (1545), Pur
mann (1692), Heister (1711), Dionis (1716), auch noch Fauchard (1728) 
und Pfaff (1756) berichten, bestand aus Zahnen, die an mehr oder weniger 
groBen Knochen- oder Elfenbeinplatten befestigt waren. Er ist wohl mehr als 
Plattenbriicken- denn als Plattenersatz aufzufassen, soweit er dem Kauen diente 
und nicht nur aus asthetischen Griinden getragen wurde. Wurde er zur 
Unterstiitzung der Kautatigkeit benutzt, so muBte er an noch vorhandenen 
Zahnen so stark befestigt werden, daB diese einen Teil der beim Kauakt auf 
den Zahnersatz ausgeiibten Kraft aufzufangen und durch das Gesichtsskelett 
auf die Schadelbasis weiterzuleiten hatten. Diese Art des Zahnersatzes fing 
also nicht wie die neuzeitliche Plattenprothese die beim Kauakt ausge16sten 
Krafte hauptsachlich mit der Basisflache auf, urn sie, wie oben beschrieben, 
weiterzuleiten. Fiir das wichtigste Anwendungsgebiet der neuzeitlichen Platten
prothese, fiir den Ersatz vollstandig verlorener Zahnreihen, kam er daher 
nicht in Frage. 

Auf die Bedeutung des Zahnersatzes fUr den Gesamtorganismus ist man 
erst am Ende des 18. Jahrhunderts aufmerksam geworden. Selbstbei dem 
bedeutenden Franzosen Fauchard findet sich dariiber noch keinerlei Er
wahnung. 

A.ls Erfinder des Wachsabdruckes wird Pur mann genannt. Pfaff 
benutzte als erster das nach einem Abdruck anzufertigende Gipsmodell. Fa u
chard gab die ersten GebiBfedern an. Mouton schrieb die erste Monographie 
iiber Zahnersatzkunde. Bourdet hob als erster (1756) den Wert der kiinstlichen 
Zahne fiir den Kauakt hervor. Laforgue (1802) beschrieb zum ersten Male 
ausfiihrlich die Herstellung von Goldbasisflachen. Er ist auch der Erfinder 
der Klammern. 

1m Anfang des 19. Jahrhunderts scheint auch schon die Anfertigung von 
Saug- und Adhasionsprothesen versucht worden zu sein. Parmly (1818) macht 
Andeutungen dariiber. Gray soli diese ProthesenaIt erfunden haben. Nach 
anderen Angaben wird als ihr Entdecker der in New York wohnende Gilbert 
bezeichnet. Linderer nennt sogar erst Gardette dafiir. 

Urn diese Zeit kommen auch die ersten gestanzten Metallplatten in An
wendung. Die Erfindung der Mineralzahne brachte eine weitere Umwalzung 
in der zahnarztlichen Prothetik, in der bis dahin besonders beim Ersatz der 
Frontzahne menschliche Zahne benut;lt worden waren. 
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Wenn die Entwicklung nun auch schnelle Fortschritte machte, so hat es 
doch noch eine recht lange Zeit gedauert, ehe sich die genannten Neuerungen 
einfiihren und allgemeine Anerkennung erringen konnten. Linderer spricht 
sich z. B. noch 1851 sehr skeptisch iiber die "Sauggebisse" aus und gibt an, daB 
er die Verwendung von Klammer- und Federbefestigung vorzoge. 

Die Entdeckung der Herstellungsmoglichkeit des Hartgummis aus Kaut.
schuk durch Goodyear brachte der Entwicklung der zahnarztlichen Prothetik 
neue Fortschritte. Der Zahnersatz wurde fortan billiger und einfacher und 
erhielt so eine allgemeinere Verwendung. 

II. Indikationsstellung. 
AIle diese Neuerungen und die ihnen noch Jahrzehnte nachher folgenden 

Erfindungen bemiihten sich aber hauptsachlich urn die formelle Ausgestaltung 
der zahnarztlichen Prothese. 

Dariiber ist lange Zeit hindurch die Indikationsstellung vernachlassigt 
worden. Erst in allerneuester Zeit wendet man ihr eine besondere Aufmerk
samkeit zu. 

Je mehr man erkennen muBte, daB es unter besonderen Bedingungen notig 
wurde, liickenhafte Zahnreihen durch prothetische MaBnahmen zu erganzen, 
daB gewisse FaIle fUr Briickenprothesen ungeeignet waren, andere noch nicht 
unumganglich die Herstellung von Plattenprothesen forderten, desto aufmerk
samer begann man, iiber die Notwendigkeit oder iiber die Nichtnotwendigkeit 
des Ersatzes verlorener Zahnreihenglieder und iiber die Indikation oder Kontra
indikation von Briicken- und Plattenprothesen Erhebungen zu machen. 

Als erster schrieb dariiber in eingehender Form Weiser (1909). 
Ein auBerordentlich wichtiger Punkt bei der Entscheidung iiber die Not

wendigkeit eines Zahnersatzes und iiber seine Gestaltung ist wohl der sozial
okonomische. Die wirtschaftliche Lage des Patienten greift so gewaltig in die 
Entscheidung des Zahnarztes ein, daB die einwandfreiesten Uberlegungen iiber 
die Notwendigkeit und besondere Art des Ersatzes im einzelnen Fall daran 
zunichte werden konnen. Es ist daher aus psychologischen Griinden notig, die 
wirtschaftliche Lage des Patienten auf das sorgfaltigste mit in die Uberlegung 
einzubegreifen, um nicht durch unangebrachte Vorschlage unni:itige Enttau
schungen oder Krankungen zu bereiten. Allerdings sollte dieser Punkt erst am 
Ende jeder Indikationsstellung die ihm gebiihrende Beachtung finden, da sonst 
die Objektivitat in der Urteilsbildung gefahrdet sein wiirde. 

Die Beurteilung der Notwendigkeit und Gestaltung eines Zahnersatzes 
ohne Riicksicht auf die jeweilig vorhandene wirtschaftliche Lage hat eine genaue 
Abwagung der im Einzelfalle vorhandenen allgemeinen und lokalen gesund
heitlichen, physiologischen, psychologischen, chemischen und physikalischen 
Bedingungen vorzunehmen. 

Unter den Griinden, die fUr die Feststellung der Notwendigkeit eines Zahn
ersatzes und die Wahl dieser oder jener Prothesenart ausschlaggebend sein 
konnen, hat die Uberlegung auf physikalischer Basis die wichtigsten zu lie£ern. 

Denn der Kauapparat ist nur auf der Grundlage physikalischer Uber
legungen sowohl in seinem Aufbau als auch in seinen Wirkungen zu verstehen. 
Er kann die ihm im Organismus zufallende Aufgabe nur auf der Basis bestimmter 
physikalischer (statischer) Anordnungen losen. Sind sie nur teilweise oder gar 
nicht ausreichend vorhanden, so wird der Kauapparat mangelhafte oder gar keine 
Leistungen auszufUhren vermogen. 
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1m allgemeinen ist wohl die 1ndikationsstellung der Plattenprothese mit 
der Angabe erschopft, daB sie iiberaU dort, wo prothetische MaBnahmen notig 
sind, die Briickenprothese aber nicht in Frage kommt, zu verwenden sei. 
Fiir einen Fall aber reicht diese Erklarung nicht aus. 

Dort, wo eine Mikuliczsche Erkrankung besteht, kann man leider in 
keinem Falle an die Herstellung einer Plattenprothese denken. Die Trockenheit 
der Schleimhaut, die sie bedeckenden Schleimkrusten und ihre iiberaus hohe 
Reizbarkeit willden das Tragen einer Plattenprothese verbieten. Es konnte in 
ganz verzweifelten Fallen hochstens der Versuch gemacht werden, eine Platten
prothese wenigstens wahrend der Nahrungsaufnahme tragen zu lassen. Sie 
wiirde dann allerdings wohl so stark als Fremdkorper in der Mundhohle 
emp£unden werden, daB der ohnehin in solchen Fallen schon miihselige Kauakt 
mehr gestOrt als unterstutzt wurde 1. 

Mit Ausnahme dieses Falles kann die Plattenprothese uberall verwendet 
werden, wo die Aufgabe besteht, verlorene Zahnreihenglieder zu ersetzen. 

Andererseits aber bringt das Tragen einer Plattenprothese manche Un
bequemlichkeiten, fur die noch vorhandenen naturlichen Zahne unter Umstanden 
sogar Schadigungen, fUr die von ihr bedeckte Schleimhautober£lache in manchen 
Fallen so peinliche Reizungen, daB die Prothese nicht zu tragen ist. 

Es ist daher fur die Plattenprothetik von ganz besonderer Bedeutung, 
daruber orientiert zu sein, wo unter allen Umstanden ein Zahnersatz notwendig 
ist, damit in den Fallen, wo aus z. B. wirtschaftlichen Grunden die Herstellung 
einer Bruckenprothese von vornherein ausscheidet, eine Plattenprothese nur 
dann angewandt wird, werm ein Zahnersatz unbedingt notig ist. 

Wahrend des Krieges, wo es darauf ankam, fUr die Menge der zahnarzt
lichen Soldatenbehandlungen bestimmte Systeme au£zustellen, begann man 
(Michaelis, Mamlock u. a.) das Moment zu suchen, das in jedem Falle Aus
kunft geben konnte uber die Notwendigkeit einer Prothese. Um sagen zu konnen, 
unter welchen Umstanden eine Prothese erforderlich sei oder nicht, versuchte 
man, fur jeden Zahn einen bestimmten Wert £estzustellen, den er fur den Kau
akt besitzen soUte. 1rgendeinem Zahne legte man die WertgroBe 1 bei, um 
danach den Wert der iibrigen Zahnreihenglieder zu bestimmen. Auf diese wohl 
als willkurlich zu bezeichnende Art wollte man z. B. auch bei gerichtlichen 
Urteilen den Wert des umklagten Objektes ermitteln. Eine Zusammenfassung 
solcher Versuche gibt eine von Michaelis verfaBte Arbeit, die sich bemuht, 
auf dem genannten Wege weiterzukommen. 

Die oben erwahnte Erkenntnis, daB das physikalische Moment fUr das 
Verstehen von Aufbau und Wirkung des Kaumechanismus die Hauptrolle 
spielt, hat Wustrow als Ausgang benutzt, um der Bewertung der einzelnen 
Zahnreihenglieder eine wissenschaftliche Grundlage zu geben. Er hat versucht, 
darzulegen, daB die physikalische Vollkommenheit oder Unvollkommenheit 
von Zahnreihen die Grundlage zu ihrer Bewertung abzugeben haben. Erst 
in zweiter Linie sind die allgemein- und lokalgesundheitlichen Momente fur 
die Beurteilung der Zahnreihen als Ganzes wichtig. Man darf zwar nie ver
gessen, sie bei der Beurteilung mit heranzuziehen. Sie beeinflussen aber nur 
das aus physikalischer Betrachtungsweise gewonnene Urteil in seiner positiven 
Richtung. 

Um das Gesagte lebendig zu erlautern, seien zwei Beispiele 2 angegeben: 
Es solI, abgesehen vom asthetischen Moment, iiber die Notwendigkeit eines 

kiinstlichen Ersatzes in einem Munde entschieden werden, in dem noeh folgende 

1 Naheres: Wustrow, Ein Fall Mikuliczscher Erkrankung. Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 
1919, H. 12. 

2 Zitiert aus Wustrow, Physikalische Grundlagen. 36-38. Berlin: H. MeuJ3er 1919. 
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Zahne des Oberkiefers in vollkommener Okklusion stehen, d. h. vollwertig ihre 
Gegenzahne im Unterkiefer besitzen .. 6 .. 3. 1 II 2 .. 5 6 7. . 

Die UberIegung hat zu entscheiden, ob diese Zahngruppen .. 6 .. 3.1112 .. 567. 
iiberbelastet sind, d. h. ob sie einer BelastungsgroBe ausgesetzt sind, welche die 
doppelte Rohe ihrer urnatiirlichen BelastungsgroBe (s. a. S. 313, 314) iibersteigt 
oder nicht. Es ist also notwendig, die urnatiirliche BelastungsgroBe dieser im 
Munde vorhandenen Zahngruppen festzustellen. Aus der Wertreihe 1 iiber die 
Belastung der einzelnen Zahne durch die gesamte Kaukraft ist diese gesuchte 
GroBe leicht zu finden: 

.. 6 .. 3.1112 .. 567. 
1 = 3,09 Kraft.Einheiten 2 

3 = 3,50 
6 = 9,44 
1 = 3,99 
2 = 2,41 
5 = 5,6B 
() = 9,44 
7 = 8,59 

.. 6 .. 3.1112 .. 567. = 45,25 

Die normale (urnatiirliche) Belastungshohe der in Frage stehenden Zahn
gruppen ist also 45,25 K.-E. 2. 

Da die gebliebenen, okkludierenden Zahne die Belastungshohe der ver
lorenen mitzuiibernehmen haben, so ist die BelastungsgroBe der gebliebenen 
Zahne die Summe aus ihrer urnatiirlichen BelastungsgroBe und derjenigen der 
verIorenen Zahngruppen. Es ist also die urnatiirliche BelastungsgroBe der 
nicht mehr vorhandenen oder (infolge Fehlens der Gegenzahne) in vertikaler 
Rinsicht nicht mehr fUr die Verteilung der Kaukraft in Betracht kommenden 
Zahngruppen zu berechnen. Sie betragt: 

87.54.2·1··34 ... 8 
2 = 2,41 Kraft-Einheiten 
4 = 5,()9 
5 = 5,()9 
7 = 8,59 
8 = 6,50 
3 = 3,50 
4 = 5,69 
8 = (),50 

78.54.2.1 .. 34 ... 8 = 44,57 

Da diese BelastungsgroBe durch die noch vorhandenen wirksamen Zahn
gruppen mitgetragen wird, so ist deren Belastungshohe mit 45,25 + 44,57 K.-E. 
anzugeben. Da diese Belastungshohe nicht das Doppelte der urnatiirlichen 
KraftgroBe, die auf den gebliebenen, wirkenden Zahngruppen ruht, iibersteigt, 
so ist die Ersatznotwendigkeit in einem so bezahnten GebiB yom physikalischen 
Standpunkt aus zu verneinen. 

Um in der taglichen Praxis diese (wenn jedesmal notwendige) immerhin 
umstandliche Berechnung der Frage nach der Ersatznotwendigkeit verlorener 
Zahne zu vermeiden, muBte ein Nachschlagewerk geschaffen werden, das die 
Moglichkeit bot, leicht die Bezahnungszustande der verschiedenen Patienten 
aufzufinden und schnell undklar Auskunft iiber die physikalische Notwendig
keit und Gestaltungsmoglichkeit eines Zahnersatzes zu erhalten. 

1 Zitiert aus W u stro w, Physikalische Grundlagen. 3()--38. Berlin: H. MeuJ3er 1919. 
2 Die Kraft-Einheit jedes Zahnes ist auf Grund der KauflachengroJ3e und der in den 

einzelnen Kauphasen geleisteten muskularen ArbeitsgroJ3e berechnet. 

Handbuch der ZahnheiIkunde. III. 3. A. 20 
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Ergibt nach dieser fiir den normalen Fall getroffenen Entscheidung die 
Betrachtung del' Mundhohle, daB die noch stehenden Zahne gesundheitlich 
besonders in bezug auf die sie im Kiefer be£estigenden Gewebe geschiidigt sind, 
so ist je nach del' Schwere del' Schadigung das nur durch physikalische Dber
legung ermittelte Urteil gegebenenfalls soweit zu erganzen, daB aus del' Ver
neinung del' Ersatznotwendigkeit eine Bejahung werden kann. 

Ware in einem anderen Falle die Ersatzfrage bei einer Bezahnung von 
.. 6 . . 3.11.23 .5.7. (von der angenommen werden solI, daB sie in voller Arti
kulation mit den Gegenzahnen steht) zu entscheiden, so wiirde sich auf dem
selben Rechnungswege wie im vorhergehenden Beispiel ergeben, daB eine Dber
belastung stattfindet, daB also die Notwendigkeit eines kiinstlichen Ersatzes 
zu bejahen ist. 

In diesem Falle konnte eine Betrachtung des Gesundheitszustandes del' 
noch vorhandenen Zahne .. 6 .. 3.11.23.5.7. das auf physikalischem Wege 

gewonnene Urteil und die daraus sich 
ergebende Forderung nur noch dringlicher 
machen. 

Hat sich also aus der von Wustrow 
vorgeschlagenen physikalischen Betrach
tungsweise ergeben, daB ein Kauapparat 
nicht ohne prothetische Erganzung bleiben 
darf, so kann an diesem Urteil die Her
anziehung del' biologischen Zustande des 
Kauapparates nichts andern. 

Diese Betrachtungsweise geht davon 
aus, daB der Unterkiefer kein Hebel ist, 
dessen Unterstiitzungspunkt im Processus 
condyloideus liegt. Beim Auftreffen del' 
Zahnreihen auf einen Widerstand ist viel
mehr stets diesel' als Hebelunterstiitzungs
punkt anzusehen. Dies trifft auch bei 
Belastungen del' Frontabschnitte del' Zahn-

Abb.1. Nach Kohler. reihen zu. Es wird hierauf noch naher 
eingegangen werden. Die Belastung der 

einzelnen Zahnreihenglieder wird nach Wustrow bestimmt durch die Kau
£lachengroBe und die Art del' zu zerkleinernden Nahrung, nicht durch ihre 
Entfernung vom Condylus. Dieser ist in seiner Lage in der Fossa glenoidalis 
nach W . nicht als Hebelunterstiitzungspunkt anzusehen. 

In Arbeiten von Biuntschli, Breuer, Braus, Gysi - Kohler, Winkler, 
Weigele wird ebenfalls auf die zum Teil sehr geringe Belastung des Processus 
condyloideus bei Belastungen des Unterkiefers aufmerksam gemacht. Auf 
statischem Wege versuchen sogar einige diesel' Autoren darzutun, daB bei 
geniigend groBer Belastung del' unteren Zahnreihe, wie sie sich beim Zerkleinern 
von Korpern mit hoher Widerstandskraft ergibt, die Processus condyloidei 
eine negative Belastung erfahren konnen. Sie stehen nach diesen Autoren in 
solchen Fallen nicht unter Druck-, sondern Zugwirkung. Man hat hierzu auch 
schon am Phantom Versuche angestellt. K 0 hie r veranschaulicht den Ausfall 
jeglichen Druckes auf die Processus condyloidei bei Belastung der unteren Zahn
reihen durch einen Phantomversuch, den Abb. 1 wiedergibt. Es liegt ein 
Bissen (Widerstand) zwischen den Zahnreihen. K 0 hie I' schreibt dazu: "Das 
Gelenkkopfchen schwebt dabei ruhig in del' Luft, ohne irgendwelchen Druck 
auszuiiben 1." 

1 In Nr.48 der "ZahniirztI. Rundschau" 1928 widerruft K 0 h I e r seine DarIegungen. 
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Aber aIle diese Arbeiten sind aus Phantomversuchen oder aus statischen 
Berechnungen abgeleitet worden. Und es ist nun doch einmal so, daB iiber 
biologische Vorgange einwandfrei erst der Nachweis am biologischen Objekt 
Auskunft gibt. 

Schon 1925 zeigte sich mir bei der Benutzung meines Kaubahntragers, 
daB bei zahnlosen Kiefern fraglos des ofteren eine Bewegungsmogliehkeit des 
Unterkiefers festzustellen war, die nur so erklart werden konnte, daB der 
Condylus die Freiheit besaB, von jedem Punkte seiner Bahn aus vertikal abwarts 
gerichtete Bewegungen auszufiihren. Ich habe damals dariiber berichtet, daB, 
wie Abb. 2 es darstellt, der Oberteil des Kaubahntragers iiber die beiden 
im Unterkiefer angebrachten AufbiBbleche Kippungen auszufiihren vermoge. 
Die in den Oberteil eingegipsten, nach vorn und riickwarts ausstrahlenden 
Nadeln zeigen diese Schwingungen sehr schon. Nach diesem Versuchsergebnis 
galt es nun zu ermitteln, ob jene nur indirekt (am Kaubahntrager) festgesteIlte 
Bewegungseigentiimlichkeit des Unterkie£ers auch auf direktem Wege dargestellt 
werden konnte. 

Ais Apparat fiir eine Versuchsreihe, die dariiber AufschluB geben soUte, 
habe ich einen Hebel verwendet, so wie ihn Abb. 3 zeigt. Man erkennt, daB 
der Hebel auf der einen Seite des Unterstiitzungspunktes kurze Hebelarme tragt, 
wahrend die Hebelarme auf der anderen Seite des Hypomochlion sehr lang 
sind. Der untere Hebelarm ist mit einem Stabe verbunden, der es ermoglicht, 
den He bel ruhig in der Hand zu halten. Die groBen He belarme sind 20 mal 
so lang wie die kurzen. Zwischen beiden Hebelarmen ist eine Feder ausgespannt, 
die £iir eine dauernde Offnung des Hebels sorgt. Diese Feder konnte dann 
weggelassen werden, wenn die Hebelarme sich jenseits des Unterstiitzungs
punktes iiberscherten. Zu dem Versuche sind auBerdem Glasperlen und Nickelin
draht- oder Stahldrahtsti£tchen benutzt worden. 

Die Glasperlen wurden gebraucht, urn als Widerstand zwischen die seitlichen 
Zahnreihenabschnitte gelegt zu werden. Die Drahtstiickchen wurden als Wider
stand zwischen die £rontalen Abschnitte der Zahnreihen gelegt. 

Bei den Versuchen muBte darau£ geachtet werden, daB weder die Glas
perlen noch die Drahtstiickchen sich irgendwie bewegten. 

In Abb. 3 zeige ich einen Versuch, der in der Art angestellt wurde, daB 
der Versuchsperson eine Glasperle in die Pramolargegend einer Zahnreihenseite 
gelegt wurde. Die Zahnreihen muBten diese Perle £esthalten, ohne sie mit 
uberma13iger Kraft zu pressen. Daraufhin wurde der Versuchsperson der Befehl 
erteilt, mit voller Kaukraft auf die Perle zu beiBen. Es ergab sich dabei, daB, 
wie die Abb. 3 zeigt, der obere Hebelarm einen dcutlichcn Ausschlag vollfiihrte. 
Der untere Hebelarm erscheint auf dem Lichtbilde scharf ausgezogen. Dasselbe 
Ergebnis wurde erzielt, wenn der Hebel, wie in Abb. 4, zwischen die der 
belastetcn Zahnreihenseite gegeniiberliegenden Zahnreihenabschnitte gesetzt 
wurde. Auch hier wieder zeigt der obere Hebel deutliche Ausschlage wahrend 
der von der Versuchsperson ausge£iihrten Kaumuskelkontraktionen. Der untere 
Hebelarm ist auf dem Lichtbilde scharf ausgezogen. 

In Abb. 5 bilde ich zwei Versuche an derselben Person ab, die zeigen, 
daB sowohl in der Front als auch in den der Glasperle gegeniibergelegenen 
Seitenabschnitten der Zahnreihen deutliche Schwingungen des Unterkie£ers 
festzustellen sind. Bei schader Beobachtung kann man die Schwingungen 
des Unterkiefers selbst sehen. Wieder zeigt der obere Hebelarm deutliche 
Ausschlage. Die Zahnreihen sind hier in reiner O££nungsstellung ohne seitliche 
Verschiebung des Unterkiefers gehalten. 

In Abb. 6 u. 7 zeige ich das Ergebnis des gleichen Versuches bei nach rechts 
gerichteter SeitbiBstellung des Unterkiefers. Auch hier geben die Schwingungen 

20* 
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des oberen Hebelarmes wieder deutliche Auskunft liber das Vermogen des Unter
kiefers, urn die Glasperle herumzuschwingen. 

Abb. 8 solI die Versuchsanordnung schematisch wiedergeben und zugleich 

Abb. 2. Es kann der Unterkiefer urn 
zwischen den Zahnreihen Iiegende 
Widerstande schwingen. Indirekte 

Darstellung irn Kaubahntrager. 

zeigen, daB mit ihr nicht nur dargetan 
ist, daB das Unterkieferkopfchen in jedem 
Punkte der von ihm durchlaufenen Bahn 
die Moglichkeit besitzt, sich von der Ge
lenkp£anne mehr oder weniger weit zu 
entfernen, sondern daB sie auch Auskunft 
liber die GroBe der Strecke zu geben ver
mag, urn die sich das Unterkieferkopfchen 
in den einzelnen Fallen von der Gelenkflache 
abzuheben vermag. In Abb. 8 ist ent
sprechend der Versuchsanordnung der Hebel 
so eingerichtet, daB die zwischen den Zahn
reihen gelegenen He belenden 20 mal so kurz 
sind wie die auf der anderen Seite des 
Unterstlitzungspunktes gelegenen Hebelarme. 
Wenn also die Strecke A-B, urn welche der 
lange He belarm bei der Anspannung der 
Kaumuskulatur schwingt, 1 mm lang ist 
(eine solche Schwingungsstrecke konnte bei 
den verschiedenen Versuchen ofter gemessen 
werden), so betragt der Weg A'-B', urn den 
der Unterkie£er an der vom Hebel eingenom

menen Stelle schwingt, den 20. Teil der Strecke A- B, also 0,05 mm. 
Wenn angenommen wird, daB die Hebelansatzstelle in den Zahureihen der 
Glasperle 3,5 mal naher liegt als der Gelenkkopf in sagittal-horizontaler 
Richtung, so ergibt sich, daB dieser Condylenkopf eine urn das 3,5mal so 

Abb.3. Abb.4. 
Abb.3 uud 4. Der Unterkiefer schwingt urn eine Glasperle in der Prarnolargegend. Daher 

zeigt der obere Hebelarrn einen deutlichen Ausschlag. 

groBe Strecke durchschwingt als die Strecke A'-B', d. h. in diesem FaIle 
0,175 mm. Da angenommen werden kann, daB das Lichtbild z. B. eine 
dreifache Verkleinerung der natiirlichen Objekte darstellt, so miiBte man die 
soeben errechnete Schwingungsstrecke des Condylus urn das Dreifache vergroBern, 
wollte man die von dem Condylus am natiirlichen Objekt durchschwungene 
Bahn angeben. Man wiirde bei der Zugrundelegung solcher Zahlen fUr die 
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Schwingungsstrecke des Condylus an der Versuchsperson einen Weg von 
0,525 mm errechnen. 

Dasselbe, was sich im Lichtbild zeigen liil3t fUr die vertikalen Schwingungen 
der Condylen bei der Belastung im 
Seitenzahnbereich, laBt sich auch fiir 
diejenigen FaIle im Lichtbild fest
halten, wo der Frontabschnitt der 
Zahnreihen belastet wird. Legt man 
zwischen obere und untere Schneide
zahne ein Nickelin- oder Stahldraht
stuck, laBt dies zuerst nur festhalten 
zwischen den beiden Zahnreihen, urn 
danach von der Versuchsperson ab
wechselnd starke Kontraktionen und 
Entspannungen der Kaumuskeln (das 
Drahtstiick dad sich dabei nicht be
wegen) ausfiihren zu lassen, so erkennt 
man, daB in den Seitenzahnregionen 
abwechselnd eine Entfernung und 
eine Annaherung der einander gegen
uberliegenden Kauflachen stattfindet. 
Bei der Kontraktion der Kaumuskeln 
entfernen sich die einander gegen
ubergesteIlten Zahnreihen, bei der 
Entspannung der Muskeln nahern sie 
sich wieder. Festgehalten ist dieser 
Vorgang in den Lichtbildern (Abb. 9, 
10 u. ll). Man sieht deutlich, daB der 
untere Hebelarm still liegt, wahrend 

Ah h. 5. Direkte Darstellung der Schwingungen 
des Unterkiefers zugleich im Front- und 
Seitenteil um eine zwischen den Zahnreihen 

liegende Glasperle. 

der obere Hebelarm Ausschlage zeigt. Die BewegungsgroBen sind natiirlich 
bei den einzelnen Versuchspersonen verschieden. 

Abb.6. Schwingungen des Unterkiefers, 
in der Front der Zahnreihen wahrzu
nehmen, wenn die Glasperle in der 

Pramolargegend liegt. 

Abb.7. Schwingungen des Unterkiefers , 
wahrzunehmen in den der Glasperle 
gegentiberliegenden Seitenabschnitten 

der Zahnreihen. 

Das Schema dieser Versuchsreihen gibt Abb. 12 wieder: Zwischen die 
Frontzahne ist ein Nickel- oder Stahldrahtstuck gelegt. In den dabei im Seiten
zahnbereich entstehenden Spalt wird der Priifhebel gelegt. Die Versuchsperson 
erhalt zur eignen KontroJle einen Spiegel und halt das Drahtstiick zwischen 
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den Frontzahnen ohne besonderen Kraftaufwand still. Die Zunge beriihrt 
zur Kontrolle auch der leisesten Bewegungen des Drahtes diesen leicht. AuBer
dem wird von unbeteiligter Seite genau beobachtet. Am unteren Hebelarm 

befindet sich der Griff zum Fest
halten des He bels. Wenn die 

c IJ E 

Zahnreihen dort, wo der Hebel 
II liegt, ihren Abstand voneinander 

ii.ndern, so muB dies - da der 
untere He belarm feststeht -
durch Schwingungen des oberen 
Hebelarmes bemerkbar werden. 
Man kann genau so, wie es an 
Abb. 8, gezeigt worden ist, auch 
Abb. 12 zur Berechnung der 

Abb. 8. Schema der Versuchsanordnung in Abb. 3 -6. 
Aus den Versuchen (Abb. 3-6) ist eine Berechnung 
der vertikalen SchwingungsgroJ3en des Condylus 

GroBe der Vertikalbewegungen 
des Gelenkkopfes benutzen. DaB 
bei diesen Versuchen geringere 
Vertikalbewegungen zu beob
achten sind als dann, wenn der 
zwischen die Zahnreihen gelegte 
Widerstand sich im Seitenzahn
bereich befindet, erklart sich 
zum Teil aus der geringeren 
KraftgroBe, die im Frontzahn-

moglich: A -B = 1 mm DE 1 
A'-B' = 0,05mml DC=3,5 

daher: FG: A'B' = 3,5: 1 FG = 3,5' 0,03 = 0,175 
BildgroJ3e zur natlirlichen wie 1: 3 also natiirliche 
SchwingungsgroJ3e des Condylus 3·0,175=0,525 mm. 

bereich entwickelt wird. 
Es konnte hier der Einwand erhoben werden, wie es auch tatsachlich schon 

einmal bei einer Aussprache iiber den vorliegenden Gegenstand geschehen ist, 
daB die leisen gelenkigen Bewegungen, die jeder Zahn bei Belastungen aus
zufiihren vermag, die ihn also auch befahigen, mehr oder weniger tief in die 

Abb.9. Unterkieferschwingungen, in den 
Seitenteilen der Zahnreihen wahrzunehmen, 
wenn der Widerstand in der Front liegt. 

Abb.l0. Schwingungen des Unterkiefers urn 
einen zwischen den Schneidezahnen 

liegenden Stahldraht. 

Alveolen hineinzufedern, die im Bilde kenntlich gemachten Schwingungen des 
Unterkie£ers urn den ihn belastenden Widerstand vorgetauscht haben konnten. 

Wenn die Bewegungen des Unterkiefers, wie sie in Abb. 3--11 dargestellt 
worden sind, durch ein solches Hinein- und Herausfedern des Zahnes in die 
Alveolen zustande kommen wiirden, so miiBten die mit dem Hebel gezeigten 
Bewegungen auch dicht neben dem den Unterkiefer belastenden Widerstand, 
also dieht neben der Glasperle stattfinden. 
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Deshalb sind Kontrollversuche gemacht und photographiert worden. Ein 
solches Lichtbild zeigt Abb. 13. Es sind zwei Hebel zwischen die Zahnreihen 
geflilirt. Beide sind durch eine Schlittenvorrichtung miteinander verbunden. Der 
eine Hebelliegt dicht neben der zwischen die Zahnreihen gelegten Glasperle, der 
andere nimmt einen Platz ein wie in den vorhin skizzierten Versuchen. Man 

Abb. II. Schwingungen des Unterkiefers 
urn einen zwischen den Schneidezahnen 

liegenden Widerstand. 

Abb.12. Schema der Versuchsanordnung 
in Abb.9-11. 

erkennt auf dem Bilde deutlich, daG der der Glasperle benachbart liegende 
Hebel (auf dessen Wiedergabe im Lichtbilde besonderer Wert gelegt worden ist) 
scharf umrissen auf der photographischen Platte erscheint. Von dem anderen 
Hebel erscheint der untere Hebelarm ebenfalls mit scharfen Grenzen, wahrend 
der obere Hebelarm wieder eine deutliche Schwingung zeigt. 

Dasselbe ist auch in Abb. 14 wiedergegeben. Die Glasperle liegt rechts 
zwischen den Seitenzahnen. Dicht daneben liegen die Enden des Kontroll
hebe18, auf den hier im Gegensatz zu Abb. 13 nicht scharf eingestellt war. 

Abb. 13. Kontrollversuch: der Kontrollhebel zeigt 
scharf umrissene Arme, am anderen Hebel sind 
Schwingungen des oberen Armes wahrzunehmen. 

Abb. 14. Auf den Kontrollhebel 
ist nicht scharf eingestellt. 

Man kann deutlich erkennen, daB der im Lichtbild scharf wiedergegebene, 
auf der nicht belasteten Seite liegende Hebel Sehwingungen ausfiihrt, wahrend 
der im Liehtbild unscharf wicdergegebene Kontrollhebel solche nicht zeigt. 
In diesem FaIle wurde der Kontrollhebel von einer anderen Person als dem 
Versuchsindividuum gehalten. 

Damit ist der Beweis gegeben, daB wir es hier mit echten Schwingungen des 
Unterkiefers um die Glasperle zu tun haben. Da diese Versuche so ausgefiihrt 
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worden sind, daB die Glasperlen an die verschiedensten Orte der Seiten
bezahnung gebracht wurden, so ist damit dargetan, daB die Condylen in der 
Lage sind, in jedem Punkte ihrer Bahn vertikale Schwingungen auszufiihren. 

LieB sich so fUr die Seitenzahnbelastung mit Sicherheit zeigen, daB fUr die 
am Hebel wahrzunehmenden Schwankungen nur die yom Gelenkkopfchen 
wahrend der Belastung der Zahnreihen ausgefiihrten vertikalen Schwingungen 
in Frage kommen, so kann dasselbe mit den Abb. 15 u . 16 auch fUr die FaIle 
bewiesen werden, bei denen die Frontzahnreihen belastet worden sind. 

In den in diesen Bildern wiedergegebenen Versuchsreihen ist der Versuchs
person zwischen 0 bere und untere Frontzahne ein Stahldrahtstiick gelegt 
worden. Dicht daneben wurde der in den Lichtbildern schwacher belichtete 
Kontrollhebel gesetzt. Zwischen die Seitenzahnreihen wurde der Priifhebel 
mit seinen kurzen Hebelarmen gehalten. Man sieht in beiden Bildern (Abb. 15 
u. 16) deutlich die Schwingungen des oberen Armes yom Priifhebel, wahrend 
der Kontrollhebel keine Schwingungen erkennen Hi.Bt. 

Abb.15. Abb.16. 
Abb. 15 u. 16. Zwischen den Frontzahnen liegt ein Stahldrahtsttick. Der Kontrollhebel 
zeigt scharf umrissene Arme. Der andere Hebel laBt Schwingungen des oberen Armes 

erkennen. 

lch kann daher auch Fick nur bedingungsweise zustimmen, wenn er schreibt: 
"Der Kiefer schwebt durchaus nicht sozusagen frei in den Muskeln, sondern 
findet doch an der Pfanneneinrichtung der Bandscheibe usw. Stiitzpunkte, die 
den Mechanismus wesentlich mitbestimmen." 

Ohnc jedoch hierauf an dieser Stelle naher eingehen zu konnen, muB nach 
dem oben Dargelegten die bisher von der Anatomie sowohl, als auch von der 
Zahnheilkunde vertretene Anschauung, daB der Unterkiefer als ein Hebel 
anzusehen ist, dessen Unterstiitzungspunkt in den Processus condyloidei gelegen 
sei, geiindert werden. 

Der Unterkiefer schwingt bei Belastungen, wie sie z. B. beim Kauen und 
BeiBen stattfinden, um die zwischen den Zahnreihen liegenden Widerstande. 
Die Processus condyloidei heben sich dabei mehr oder weniger weit vom Pfannen
boden abo Sie und somit auch das Collum mandibulae erhalten daher keine 
Belastungen. 

Nur bei den Leerbewegungen (Sprechen, Singen, Gahnen, Schlucken usw.) 
gleiten die Processus condyloidei unter Fiihrung der Ebene der Fossa glenoidalis 
hin und her. Nur fiir diese unbelasteten Bewegungen kann daher die bisher 
vertretene, oben genannte Meinung iiber den belasteten Unterkiefer auch heute 
noch Giiltigkeit haben. 
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Es ist also moglich, ohne jede Riicksicht auf Hebelgesetze, lediglich aus 
der GroBe der belasteten Kauflache auf die GroBe der den einzelnen Zahn 
belastenden Kraft (Arbeit) zu schlieBen. 

Wenn 32 Zahne Arbeit zu leisten haben, damit der Organismus leben 
kann, so wird nach Verlust der Halfte der Zahne die gebliebene Halfte die
selbe Arbeit zu tun haben. Jedes einzelne Zahnreihenglied hat demnach die 
doppelte Arbeitslast zu tragen, damit der Organismus lebenstiichtig bleiben 
kann. Dies konnte entweder dadurch erreicht werden, daB bei jedem einzelnen 
ZusammenbeiBen der Zahnreihen auf die zwischen ihnen liegende Nahrung 
die doppelte Kraft angewendet wird, oder dadurch, daB doppelt so oft zugebissen 
wird als vorher. Das letztere trifft zu. 

Wie ich schon 1919 zeigen konnte, stehen die Kauflachen der einzelnen 
Zahne in bezug auf ihre GroBe zueinander (innerhalb einer Rasse) in einem 
bestimmten Verhaltnis, das stets wiederkehrt. 

Dnter Zugrundelegung dieser Beobachtung und einer Zerlegung der Kau
krafte in vertikal, sagittal und lateral gerichtete kann die Belastung jedes 
einzelnen Zahnreihengliedes wahrend der verschiedenen Kauphasen (die sich 
ebenfalls in vertikal, lateral und sagittal gerichtete unterscheiden lassen) 
algebraisch berechnet werden. Eine Berechnung in absoluten Zahlen hatte 
natiirlich nur Giiltigkeit fUr jeden einzelnen Fall. 

Es wird die zur Zerkleinerung der Nahrung notige Arbeit allein durch die 
Eigenart dieser und der sie treffenden Kauflache bestimmt. Die Entfernung 
der Nahrung von den Condylen hat bei ihrer Zertrennung nichts mit der Be
lastungsgroBe der einzelnen Zahne (Kauflacheneinheit) zu tun. 

Da die Frontzahne eine kleinere belastete Flache haben als die Molaren, 
so kann eine Nahrung, die nur die Flache eines Frontzahnes belastet, bedingen, 
daB bei ihrer Zertrennung die Einheit der Frontzahnflache starker belastet 
wird als die Einheit der Molarenkauflache getroffen werden wiirde, wenn der·
selbe Vorgang im Seitenzahngebiet stattfande. Diese Moglichkeit zeigt, daB bei 
der Zerkleinerung unserer Nahrungsmittel selbst die praktisch hochst mogliche 
Belastung der einzelnen Zahne kaum erreicht wird, ganz zu schweigen etwa 
von der theoretisch hochstmoglichen Belastung. 

Deshalb hat Wustrow aus einem Vergleich der einzelnen, wahrend der 
verschiedenen Kauphasen belasteten KauflachengroBen einen RiickschluB auf 
die Belastungshohe der einzelnen Zahnreihenglieder gemacht. 

Aus dem bilateralen Aufbau des menschlichen Korpers und aus allgemeinen 
Beobachtungen iiber das Verhalten anderer bilateral symmetrisch angeordneter 
Organe im Korper bei Entfernung eines derselben, hat W. den SchluB 
gezogen, daB die Hochstgrenze der Belastungsmoglichkeit eines gesunden, 
normal stehenden Zahnes friihestens dann erreicht sei, wenn er urn das Doppelte 
der ihm in seiner Zahnreihe urnatiirlich (normal) zukommenden Belastung be
ansprucht wiirde. Die ArbeitsgroBen in den einzelnen Kauphasen, die im 
Hochstfalle geleistet werden konnen, sind durch Messungen der Kaumuskulatur 
festzustellen und zueinander in Beziehung zu setzen. 

Es sind damit nach W. die GroBen gegeben, die es ermoglichen, fiir 
normale, regelrecht stehende, gesunde Zahnreihenreste die Grenze ihrer Dber
lastung zu bestimmen und so also auszusagen, wann die Anlage von Prothesen 
aus physikalischen Grunden notwendig ist. Es ergibt sich auch unter Zu
grundelegung der genannten GroBen fiir jeden Fall normaler Zahnreihenreste, 
ob die Zahnreihenliicken durch Briickenprothesen oder ob sie nur noch durch 
Plattenprothesen zu schlie Ben sind, und wie in den Einzelfallen die kiinstlichen 
Zahnreihenglieder artikulieren miissen, damit keine Vberbelastung eintritt. 
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Fur jeden einzelnen Fall wird so uberlegt, als ob die in ihm beobachteten 
Zahnreihenglieder normal gebildet, gestellt und durchaus gesund seien. Die 
Ergebnisse aus der skizzierten, physikalisch orientierten Uberlegung konnen 
daher durch Hinzuziehung der im Einzelfall etwa tatsachlich zu beobachtenden 
Gesundheits- und Stellungszustande in den Zahnreihen eine Anderung erfahren. 
Dort, wo auf Grund der physikalisch eingestellten Uberlegung die Moglich
keit zur Anlage von z. B. Bruckenprothesen erkannt wird, kann sie durch 
Hinzuziehung der im Einzelfall zu beobachtenden gesundheitlichen Mangel 
verneint werden mussen, dort aber, wo aus der physikalischen Betrachtungs
weise die Unmoglichkeiten zur Anlage von z. B. Bruckenprothesen folgt, 
konnen auch die zu beobachtenden gesundheitlichen Zustande nichts an dem 
Urteil andern. 

Ebenso wird uber die Notwendigkeit oder Nichtnotwendigkeit einer Prothese 
entschieden. Ermittelt die physikalische Betrachtungsweise, daB es noch nicht 
notig ist, eine Prothese herzustellen, so mussen noch lokal- und allgemein
gesundheitliche Momente und die psychische Einstellung des Individuums 
Berucksichtigung finden, ehe das Urteil endgultig gebildet wird. Ermittelt 
aber die physikalische Betrachtungsweise, daB die Hcrstellung einer Prothese 
notig ist, so konnen aIle anderen Momente diese Indication nur noch dring
licher gestalten. 

Dieser Anschauung sind eine Anzahl Gegner entstanden, unter denen 
Riechelmann an erster Stelle genannt werden muB. Er ist der Ansicht, 
daB der genannte Weg nicht zum Ziele fuhren kann, weil z. B. die bei vor
handencn Zahnreihenlucken eintretenden seitlichen und drehenden (neigenden, 
kippenden) Belastungen auBer acht gelassen waren, und die Annahme, daB 
jedes Zahnes Hochstbelastungsmoglichkeit durch Verdoppelung seiner urnatur
lichen BelastungsgroBe erreicht ware, unbewiesen sei. 

Es ist hier nicht der Ort, auf diesen Gegenstand naher einzugehen. Ich 
verweise auch auf meine Arbeit in der Zeitschr. f. Stomatologie 1923, Heft 5. 

Dieser vorgeschlagene Weg zur Erlangung eines Urteils uber die im einzelnen 
FaIle zu wahlende (oder nicht vorzunehmende) prothetische Behandlung hat 
also fur die Prothetik dieselbe Bedeutung, wie sie die Wassermannsche Reaktion 
fur die Haut- und Geschlechtserkrankungen besitzt. Bei positivem Ausfall 
muB behandelt werden, bei negativem Ausfall mussen noch weitere diagno
stische Hilfsmittel zur Bestimmung uber die Behandlungsnotwendigkeit oder 
Nichtnotwendigkeit herangezogen werden. 

Auf den zuletzt genannten Einwand gegen die Annahme, daB aus dem 
bilateralen Aufbau des Korpers geschlossen werden dude, jeder Zahn konne 
das Doppelte seiner urnaturlichen (also seiner bei durchaus gesunder, normal 
gestalteter Zahnreihe wahrend der normalen Nahrungsaufnahme erhaltenen) 
Beanspruchung ertragen, ehe er Schaden erleidet, sei zu den an anderen 
Orten genannten Gegengrunden auch noch auf die bei einseitiger Nierenexstir
pation wahrzunehmenden Erscheinungen hingewiesen.. Die zuruckbleibende 
Niere wird groBer und ubernimmt die Funktion der exstirpierten vollkommen, 
solange sie gesund ist. 

So wie die Niere ihren Funktionsradius vergroBern kann, kann es auch der 
einzelne Zahn. Wir wissen ja seit B lac k, daB es moglich ist, den einzelnen 
Zahn durch Ubung belastungstuchtiger zu machen. Diese Ubung tritt zwangs
weise genau so fur die zuruckgebliebene Niere ein. Aber eben so wie jedem Arm 
und Bein, jedem Herzen individuell schwankende Grenzen in bezug auf die 
Ausbildung ihrer Muskulatur gezogen sind, sind auch der Niere und jedem 
Zahnreihenglied individuelle Grenzen in bezug auf ihre Belastungsmoglichkeit 
(biochemische und biophysische) gesetzt. 
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Hat in einer normalen, voHbezahnten Zahnreihe ein einzelner Zahn bei der 
normalen Zahnreihenbetatigung die BelastungsgroBe X zu tragen, so wird er, 
ohne Schaden zu nehmen, in derselben Mundhohle bei Verlust einer mehr oder 
weniger groBen Anzahl von Zahnen auch eine hohere (bis zu 2 X reichende) 
BelastungsgroBe bei der normalen Zahnreihenbetatigung tragen konnen. Dagegen 
wird er dies nicht, wenn er bei sportlicher Betatigung etwa schon bis auf sein 
HochstmaB beansprucht worden war. Er wird also nicht, wenn er schon bei 
voller Bezahnung, infolge sportlicher Betatigung bis zur Hochstgrenze belastet 
war, noch die Belastung (oder Teile dieser) anderer, etwa verloren gegangener 
Zahne iibernehmen konnen, um so einen Ausgleich fiir den Verlust eintreten 
zu lassen. In solchem FaHe miiBte die Hohe der sportlichen Leistung ab
nehmen oder zu einer Uberbelastung der gebliebenen Zahne fiihren. 

Bei der normalen Betatigung des normalen menschlichen Korpers wird 
weder das einzelne Zahnreihenglied, noch sonst ein Organ bis auf das Hochst
maB seiner Leistungsfahigkeit belastet (hOchstens voriibergehend). Bei sport
lichen Leistungen ist es anders. Sie diirfen nicht zu den normalen gerechnet 
werden. 

Wenn auch die Plattenprothetik, nachdem es gelungen ist, die Technik der 
Briickenprothetik auf eine auBerordentlich hohe Entwicklungsstufe zu heben, 
immer nur eine letzte Zuflucht bedeuten wird, so sind dennoch die Erfolge, die 
man mit ihr erreichen kann, keine geringen. Ihre Bedeutung aber steigt in 
die erste Reihe aHer zahnarztlich -prothetischen MaBnahmen, wenn man 
daran denkt, daB sie die Grundlage eines groBen Teiles der zahnarztlich
chirurgischen Prothetik ist. 

III. Anatomische Grundlagen. 

Die Teile, auf die die zahnarztliche Plattenprothese wirkt, sind nicht nur die 
Alveolarfortsatze und der Gaumen, sondern auch die Weichteile des Gesichtes 
insofern, als man mit dem Plattenersatz einen recht bedeutenden EinfluB auf 
die Lagerung der Lippen und Wangen auszuiiben vermag. 

Deshalb ist es notig, das anatomische Bild dieser Teile ganz kurz in die 
Erinnerung zuriickzurufen, wozu die Abb.17-25 (nach Toldt) mit den 
dabei gegebenen Hinweisen dienen mogen. 

Die von der Mundschleimhaut bedeckten Alveolarfortsatze bilden die Basis 
fur die Plattenprothese. 1m Oberkiefer wird die Flache dieser Basis durch den 
Gaumen vergroBert, wodurch die Verwendung von Adhasionsprothesen im 
Oberkiefer moglich geworden ist. Die Lage der Lippen, der Mundspalte wird 
durch die im Mundvorhof liegenden Teile der Plattenprothese beeinfluBt. Je 
nach der Dicke der den labialen Teil der Alveolarfortsatze bedeckenden Basis
flache und der SteHung der Frontzahne werden die Lippen mehr oder weniger 
stark vorgewulstet. Diese Teile der Plattenprothese konnen auch auf die 
Nasolabialfurche, ja sogar auf den Nasenfliigelansatz wirken, indem sie durch 
Wangen- und Lippenhebung die Furche flacher gestalten und die NasenfliigeI
ansatze heben. Auf das Bild der Nase kann die Prothese auch dadurch wirken, 
daB die durch sie bestimmte BiBhohe eine Veranderung des Abstandes zwischen 
Kinn und Nase herbeifiihrt. Dadurch wird naturlich auch die Lagerung 
der Lippenregion und der Rima oris betroffen. Das Bild der letzteren kann 
aber besonders durch den Verlauf der Schneidekanten der kunstlichen Front
zahne gestort werden, wenn dieser nicht parallel zur Pupillen-Verbindenden 
gestaltet wird. Der Sulcus mentolabialis wird ebenso wie die Lagerung der 
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Wangen durch die im Vorhof des Mundes gelegenen Prothesenteile mehr oder 
weniger stark beeinfluBt. 

Aber nicht nur die Prothese wirkt bestimmend auf die Gestaltung der dem 
Munde benachbarten Gesichtsabschnitte, sondern auch umgekchrt findet eine 
Wirkung statt. Die Eigentiimlichkeiten des 
Kiefergelenkes, die die MundhOhle ab
grenzenden Weichteile und der anatomische 

11 

Abb.17. I. Labium superius. 2. Labium in
ferius. 3. Rima oris. 4. Angulus oris. 5. Sulcus 
nasolabialis. 6. Philtrum. 7. Nares. 8. Apex 
nasi. 9. Dorsum nasi. 10. Sulcus mento-

labialis. II. Mentum. 12. Ala nasi. 

Pa,!illa inc/siva 

. ' 

Palatum 
dUl'um \. 

" . 

Velum polo/inum 

Abb.19. Nach Toldt. 

Rugae 
__ - odeI' 

Plicae palatinoe 

' Tuoel' 
maxillal'c 

Abb. 18. I. Frenulum labii inferioris. 
2. Dentes. 3. Lingua. 4. Isthmus 
faucium. 5. Uvula. 6. Arcus glosso
pharyngeus. 7. Tonsilla palatina. 
8. Frenulum labii superioris. 9. Ar· 

cus glossopalatinus. 

/ 
Caruncula $ublingualis PII~a $ublingualis 

Abb.20. Nach Toldt. 

Bau der Alveolarfortsatze bedingen eine jedesmal besondere Gestaltung der 
Plattenprothese nicht nur im Verlauf ihrer kiinstlichen Zahnreihen, sondern 
auch in der Gestaltung ihrer Raudzonen. 

Reicht der Ansatz des M. buccinator, M. nasalis, M. mylohyoideus, M. 
genioglossus, M. mentalis, der Frenula labii inferioris et superioris besonders naho 
an den Alveolarkamm hinauf, so muB der den labialen und buccalen Teil des 
Alveolarfortsatzes bedeckende Prothesenteil nur kurz sein, weil er sonst, wenn 
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er den Muskelansatzen oder den Lippenbandern zu hart aufliegen wfude, 
nicht nur Decubitalgeschwiire erzeugen, sondern auch dazu Veranlassung geben 
konnte, daB die Prothese bei jeder starkeren Bewegung der Mundboden-, 
Wangen- und Lippenmuskulatur aus ihrer Lage herausgehebelt wiirde. Der 

'pltz" dc~ Processus eorolloidells 
(dllrchschelne"d) 

Die beide" l~lcischlllgcn dc tiefell Antl'lie 
des )L zygol1l"tlcolll.ndlbulnris 

M . i"cI,lvlI 
lab!! 

Inferlorl 

Yornmen -·"'.'lIJ1,IIIf. 
Illentnle 

J)I , u 
nrtieulnrl 
·Rllltululll 

mandibul"" 

)1. pterygoid u, ... -
xtCrIlW\ 

)J. pt rygoidcu Int rliU. 

Lillca Obllftlln maudlbulne 
l. buccinator 

ll. triangu larl 
.ll. quadratus Inbll Inferlorl 

Abb. 21. Nach Toldt. 

)1. tclllporall. 

Abb. 22. Nach Toldt. 

)[. telllpornils 

) [. Zn!omntlco· 
mandlbularls 

(oberflnchllchN 
Antell) 

plna mentalis 

Ansatz der Muskulatur des weichen Gaumens, die Gestalt der dorsalen Teile 
des Processus alveolaris, des Tuber maxillare mit den dorsal daran vorbei· 
ziehenden Muskelziigen der Mm. pterygoidei bestimmen den VerIauf der dorsalen 
Randteile der Basisflache. 

Wird der Rand der Prothese nicht sorgfaltig so gestaltet, daB er zwar noch 
gerade bis zum Ansatz der genannten Muskulatur, aber doch nicht so weit an 
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die Ansatzstellen hinaufreicht, daB die Muskelbewegung ihn noch trifft, wird 
die dem Alveolarfortsatz und dem Gaumen anliegende Basis£lache nicht so 
gestaltet, daB sie der Schleimhaut iiberall gleichmaBig innig anliegt, so wird 
der Zahnersatz nie ruhig und sicher an seinem Platze liegen und leicht zur 
Erzeugung von Decubitalgeschwiiren fiihren, die, wenn auch einmal eine 
groBe Indolenz des Patienten gegeniiber den "Druckstellen" bestehen soUte, 
doch w~gen der Infektionsgefahr sorgfaltige Beachtung finden miissen. 

:ll. Incl Ivu. labll Inferlorl 

, 

)L. CHDlo". 

_ .. , )t. ~YROlllntlcom!1ndl· 
bularls (oberllachlichcr 

Antell) 

~ .. _ ••• :\1. zygomnticu 
(n bgcschnltt~n) 

)1. buccinator 

)t. risorius (a bgescllllitten) 

M. qundratus lobii inferlorl (abge hnittcn) 

Abb.23. Nach Toldt. 

Eine Druckstelle entsteht immer durch drucknekrotischen Schwund der 
von der Prothese gedriickten Schleimhaut. Solche Stellen konnen erstens auf die 
oben geschilderte Art entstehen, jedoch auch dadurch, daB eine Plattenprothese 
mit einigen ihrer Stellen der Mundschleimhaut harter aufliegt, als mit anderen. 
Die wenigen hart aufliegenden Stellen fangen den beim Kauakt entstehenden 
Druck zuerst auf und iibertragen ihn auf die unter ihnen liegende Schleimhaut, 
die auf diese Art gequetscht wird und durch Drucknekrose zugrunde geht. 
DaB eine Basisflache der Mundschleimhaut in ihren verschiedenen Abschnitten 
verschieden hart aufliegt, kommt entweder daher, daB sie auf einem untaug
lichen Modell angefertigt worden ist, oder daB ihre der Schleimhaut zugekehrte 
Flache nicht sorgfaltig genug bearbeitet ist, oder dadurch, daB die Mund-
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schleimhaut den Kieferknochen in verschiedenartiger Dicke und verschiedener 
Straffheit bedeckt. 

Eine weitere Moglichkeit der Entstehung von Druckstellen besteht in der 
mangelhaften Vorbereitung der Flachen, denen die Basisflache aufliegen solI. 
Nach der Entfernung von Zahnen bleiben nicht selten Knochenspitzen zuruck, 
oder es bilden sich halbkugelartig hervorragende Knochenteile, uber die sich 
eine dunne Schleimhaut zieht. Wird die Prothese uber solche Stellen gelegt, 
so wird sehr bald die dunne, schlaffe Schleimhautstelle zwischen ihr und dem 

M. zygoma· 
tleomandl

bulaTls (tlef· 
geler; ner 

Antell) 

(Lamina prolundo) 

Proce su zygomaticus ossls temporal 

:11. zygomatlcomnndlbuJarls (obertlllchUeh~r Antell) 

Abb. 24. Nach Toldt. 

Knochen drucknekrotisch geschwnnden sein. Es bleibt dann nichts anderes 
ubrig, als nachtraglich die Hervorwnlstnngen des Knochens abzutragen, um 
so der Schleimhaut eine moglichst ebene Unterlage zu geben. Die Vorbereitung 
des "Stumpfes" ist fUr die Kiefer- und Zahnreihenprothese genau so wichtig 
wie fur jede Extremitatenprothese. 

Durch Knochenabtragungen kann man auch dann den Sitz der Prothese 
giinstig beeinflussen, wenn sie fur einen Kiefer mit scharfrandigem Alveolar
kamm anzufertigen ist. 

Besonders ist hierauf bei der Herstellung unterer Prothesen zu achten. 
Russow und Kohler sind auf die Bedeutung der Gestaltung der Alveolar

fortsatze fUr die Plattenprothese naher eingegangen_ 
Russow entwickelt drei Gestaltstypen des Oberkie£ers: Wahrend haufig 

zahnlose Alveolarfortsatze das Gaumengewolbe groB uberragen, sind in anderen 
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Fallen die Alveolarkamme fast vollig geschwunden. Eine dunne, faltenahnlich 
aufgestellte Schleimhaut £indet sich an der Stelle des Alveoladortsatzes, oder 
aber es hat sich der dritte Typus ausgebildet, breite, flache Kie£erkamme, die 
mit dem Gaumendach in etwa einer Ebene liegen. 

Es dad aber wohl gesagt werden, daB hiermit noch nicht die ganze Fulle 
der Oberkiefergestaltsverschiedenheiten in ihren charakteristischen Bildem ge
schildert ist. Jeder dieser beschriebenen FaIle, mindestens der erste und der 
letzte, kann sich mit gut ausgebildeten oder flaeh in die Umsehlagsfalte 

Abb.25. Nach Toldt. 
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verstreiehenden Tubera maxillaria vereinen. We iter kommt hinzu, daB die 
Atrophien des Alveoladortsatzes in den einzelnen sagittalen Absehnitten des 
Kiefers versehieden stark stattge£unden haben konnen. DaB solehe Unter
sehiede in der Kiefedorm bei der Herstellung funktionstuchtiger Prothesen auf
merksame Berueksichtigung verdienen, liegt auf der Hand. Es muB hier aueh 
auf die Bedeutung von Kieferabnormitaten fur die Plattenprothetik verwiesen 
werden. Liegt z. B. eine obere Protrusion vor, so ist man manchmal gezwungen, 
den Zwisehenkiefer naeh breiter Schleimhautaufklappung in groBer Ausdehnung 
abzutragen, und die Sehleimhaut daruber wieder zu vernahen. In anderen 
Fallen kann eine geringe Protrusion des Zwisehenkiefers zur Be£estigung der 
Prothese durch Auflage von Frontalspangen, wie sie Abb. 141 zeigt, ausgenutzt 
werden. 
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AuBer dem Verlauf der Alveolarfortsatze hat fiir den Bau von Platten
prothesen die Ausbildung der Schleimhautbedeckung des Gaumens eine groBe 
Bedeutung. Je nach ihrer Dicke und ihrer Elastizitat, die auBerordentlich ab
hangt von dem sie unterlagernden Fettgewebe, bietet sie der Herstellung von 
Plattenprothesen verschiedene Moglichkeiten. Eine Arbeit von Ove Lund 
hat neue Hinweise nach dieser Richtung gebracht. 

Der tastende Finger hat auch diese Verhaltnisse vor der Anfertigung einer 
Prothese genau zu untersuchen. Je nach dem Befund wird die Auflage der 
Basisflache auf die Schleimhautoberflache gleichmaBig oder in den einzelnen 
Abschnitten verschiedenartig zu gestalten sein. 

Fiir den Unterkiefer hat Kohler vier Typen entwickelt. Gerade die Ge
staltung des Unterkiefers setzt infolge der groBen Beweglichkeit desselben der 
Herstellung von Plattenprothesen haufig groBte Schwierigkeiten entgegen. 

Wenn z. B. der Schwund des Alveolarfortsatzes so weit vorgeschritten 
ist, daB die Hohe des Kieferkammes mit den Muskelansatzen (Mentalis, Genio
glossus, Masseter und Mylohyoideus) in einer Ebene liegt, so bereitet es leicht 
groBe Muhen, eine Prothese so herzustellen, daB sie einen ruhigen Sitz hat. 

Erheblich groBer aber sind die Schwierigkeiten, wenn die Resorption 
nach dem Verlust der Zahne zur Ausbildung eines messerscharfen Alveolar
kammes gefuhrt hat. In solchen Fallen sollte man ruhig ofter als es wohl bisher 
geschieht, zur Abtragung und Abstumpfung des Alveolarfortsatzes schreiten. 
Gerade in solchen Kiefern, in denen eine ziemlich gleichmaBige Atrophie statt
gefunden hat, wie es bei gleichzeitigem Verlust der Front- und Wangenzahne 
zu geschehen p£legt, bilden sich gerne die erwahnten scharfleistigen Kamme aus. 
Es ist leicht, nach breiter Schleimhautaufklappung durch das Abtragen der 
scharfen Linea obliqua interna und der Medianleiste eine gute tragfahige Basis 
fUr die Prothese zu schaffen. Einen dritten Typus reprasentieren diejenigen 
Falle, bei denen die Wangenzahne weit fruher als die Frontzahne entfernt 
worden sind. Hier steht der frontale Abschnitt des Alveolarfortsatzes noch in 
hoher Gestaltung, wahrend seine dorsalen Abschnitte schon stark atrophiert 
sind. Auf diesen Kiefern liegen die Prothesen dadurch leicht fest, daB man 
ihre Hauptbelastungszone gut nach hinten in die Molarengegend bringen kann, 
ohne fiirchten zu mussen, daB die Prothese bei ihrer Benutzung nach frontal 
hinausgedrangt wird. Der hohe frontale Teil der Alveolarkamme wirkt wie ein 
Widerlager. 

Der vierte Typus zeigt eine im Verhaltnis zum dritten Typ genau ent
gegengesetzte Anordnung im VerI auf des Alveolarkammes: die dorsalen Teile 
liegen hoch, die frontalen Teile liegen tief. Fiir diese seltenen Falle gilt das 
Entgegengesetzte von dem, was fUr den dritten Typus gesagt worden ist. 

IV. V orbereitung des Mundes. 
Man hat also bei der Vorbereitung des Mundes fiir die Aufnahme von 

Plattenprothesen sehr sorgfaltig zu verfahren. 
Sind Zahne oder Wurzeln zu entfernen, so ist es ratsam, falls nicht die 

Herstellung einer Immediatprothese beabsichtigt ist, die Alveolarfortsatze nach 
der Entfernung bis auf etwa die halbe Lange der Alveolen abzutragen. tJber 
den so vorbereiteten Alveolarknochenflachen wird die Schleimhaut nach Glattung 
ihrer Wundrander mit einigen Knopfnahten vernaht. Der Heilungsvorgang 
wird so erheblich beschleunigt. 

Handelt es sich um die Herstellung eines Plattenersatzes bei noch vor
handenen kautuchtigen Zahnreihengliedern, so hat man zu uberlegen, ob diese 

Handbuch der Zahnheilkunde. III. 3. A. 21 
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Zahne stehen bleiben konnen, ohne der Wirksamkeit der Prothese irgendwie 
zu schaden, oder ob nicht etwa der eine oder andere von ihnen entfernt werden 
muB, obgleich er gesund ist. Eine solche Entfernung kann notig werden: 

1. wegen beabsichtigter BiBerhOhung, 
2. wegen Platzmangels £iir ein richtiges Aufstellen der kunstlichen Zahne, 
3. aus kosmetischen Grunden, 
4. wegen Bruchgefahr £iir die Prothesen, 
5. um die Adhasion der Prothese zu erleichtern, 
6. um der Prothese eine bessere Verankerung geben zu konnen. 
1. Eine BiBerhOhung findet bei der Herstellung einer Plattenprothese aus 

statischen, kosmetischen oder technischen Griinden statt. 
Will man eine BiBerhohung (d. h. VergroBerung der Entfernung des Ober

kiefers vom Unterkiefer) schaffen, so hat man da£iir Sorge zu tragen, daB durch 
Uberkronungen oder GuBfullungen die noch vorhandenen oberen und unteren 
Zahne die ihnen gegenubergestellten Kauflachen richtig treffen. Zahne, bei 
denen dies aus irgendwelchen Grunden nicht moglich ist, werden am besten 
entfernt, weil sie das Aufstellen der kunstlichen Zabne storen. Ebenso die Zahne, 
die aus Mangel an einer Gegenkauflache so stark verlangert sind, daB sie trotz 
einer BiBerhOhung und ihrer Kurzung mit nachlolgender Uberkronung das 
Niveau der Kauflachen der Gegenzahnreihe uberragen. In beiden Fallen wiirde 
der Ersatz mit den naturlichen, zu langen oder zu kurzen Zahnen stufenformige 
Ubergange bilden und leicht zu Verfangungen beim Kauen £iihren, oder eine 
lastige Ansammlung von Speisenresten begiinstigen, die von diesen Stellen aus 
unter die Basisflachen gepreBt werden konnten. 

2. Es findet sich innerhalb einer Zahnreihe nicht selten ein Mangel an 
genugendem Raum fiir das richtige Aufstellen der kunstlichen Zahne. Sind 
z. B. im Frontzahngebiet ~ vorhanden und so gestellt, daB es nicht moglich 
ist, zWischen.!J und, :u einen passenden seitlichen Incisivus anzubringen, so bleibt 
gewohnlich nichts anderes' ubrig, wenn man die Zahne nicht ihrer Pulpen berauben 
und bis auf die Wurzeln abschleifen will, als.!J zu entfernen, weil die Lucke 
zwischen :u und .!J zwar zu klein zur Aufnahme eines einigermaBen passenden 
Zahnes, aber immer noch groB genug ist, um die hinter der Lucke liegende Basis
flache haBlich sichtbar werden zu lassen. ManchmallaBt sich die HaBlichkeit 
solcher Lucke durch Anbringen eines schmalen Goldzahnes uberwinden. In den 
hinteren Abschnitten der Zahnreihen wird man wegen einer solchen Lucke 
nicht zur Zange zu greifen brauchen, weil man sie dort ganz gut durch z. B. 
weiBen Kautschuk oder Metall ausfillien kann. 

3. Lediglich aus kosmetischen Grunden kann man vor der Anfertigung 
des Zahnersatzes zur Entfernung von Zahnen schreiten, wenn im sichtbaren 
Teil der Zahnreihe geneigte, gedrehte, gekippte, auffallend haBlich verfarbte 
oder unregelmaBig verlangerte Zahne vorhanden sind, die man nicht zur Her
stellung von Verankerungsvorrichtungen der Plattenprothese benutzen will. 

4. Wegen Bruchgefahr fiir die Plattenprothese mussen einzelstehende 
Zahne entfernt werden, uber die die Platte durch die sie treffende Belastung 
hinubergebrochen werden kann. Stehen z. B. nur ein oder nur beide Eckzahne 
oder nur beide mittlere Incisivi, so besteht fiir den Plattenersatz Bruchgefahr, 
wenn die solchen Zahnen anliegenden Prothesenteile nicht durch spater noch 
zu besprechende MaBnahmen (Versenkung von Halbmonden nach Mulderer 
in die Kautschukplatte usw.) vor dem Bruch geschutzt werden. 

5. Die Entfernung von einzelstehenden Zahnen kann aueh notwendig 
werden, wenn sie die Adhasion der Basisflache und so ihren festen Sitz storen. 
Besonders ist dies der Fall bei Vorhandensein eines oberen einzelnen, einseitig 
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stehenden Molaren, weil die Gefahr besteht, daB die das Ersatzstiick angreifenden 
Kaukrafte die Prothese um einen solchen Zahn herumhebeln wiirden. 

6. Stehen auf der einen Seite im Oberkiefer z. B. noch aile Zahne, wahrend 
sich auf der anderen nur noch ein Molar oder Pramolar befindet, so wird ge
gebeneufalls das Anlegen einer Liicke auf der bezahnten Kieferseite durch 
die Entfernung eines Zahnes die Verankerung der hcrzustellenden Prothese 
durch das Anbringen von Klammern um die der Liicke benachbarten Zahne 
erleichtern. 

Sind Wurzeln in den mit Plattenersatz zu versehenden Kiefern vorhanden, 
so muB es als dringendste Pflicht angesehen werden, solche Wurzeln zu entfernen, 
oder sie lege artis zu behandeln und mit festen Wurzelfiillungen zu vcrsehen. 
Eine Entfernung ist stets angezeigt, wenn an solchen Wurzeln die spater von 
der Prothesen-Basisflache bedeckt werden solIen, Herde rarefizierender Osteo
myelitis (Granulome) gelegen sind. Das Erhalten der Wurzeln kann hie und 
da angezeigt sein, besonders wenn in der Frontzahngegend ein starkes Ein
fallen der Lippenteile be£iirchtet wird. Auch dort kann eine ErhaItllng der 
Wurzeln erstrebt werden, wo Hamophilie besteht, oder wo die schnelle An
fertigung eines Dauerersatzes notwendig ist. Die Oberflachen der Wurzeln 
werden nach Aus£iilIung des Wurzelkanals und AbschluB mit Amalgam ent
weder glatt geschliffen und ohne weiteren Schutz an ihrem Ort gelassen oder 
besser durch Einlagefiillung oder Kappe geschiitzt. Jedoch hat das letztere 
einen Nachteil. Allmahlich konnen die Wurzeln, da sie nicht vollwertig be
ansprucht werden, unter dem Ersatz Hinger werden. Die Prothese beginnt 
darauf zu reiten. Dadurch wird ein Beschleifen der Wurzeln notig, wobei die 
Kappe leicht zerstort werden wiirde. 

tiberall da, wo die noch vorhandenen Wurzeln zur Be£estigung des Platten
ersatzes dadurch dienenkonnen, daB in sie hinein Kaniilen versenkt werden, 
in die Stifte hineinpassen, die aus der Platte herausragen, oder dadurch, daB 
sie zur Herstellung von VoIl- und Halb- oder Richmondkronen benutzt werden, 
die der Aufnahme von Verankerungsmitteln dienen konnen, ist ihre Erhaltung 
unbedingt angezeigt, wenn nicht das oben Gesagte dagegen spricht. 

Wenn nur der eine von beiden Kiefern Zahnersatz erhalt, so muB der Gegen
kiefer eine moglichst liickenlose Bezahnung zeigen. Wie Messungen erwiesen 
haben, kann eine Plattenprothese immer nur einen geringen Bruchteil (etwa 
ein Viertel) der Belastung der natiirlichen Zahnreihen iibernehmen, weil beim 
Tragen einer Plattenprothese die die Prothese treffenden Kaukrafte allein von 
der Mundschleimhaut aufgefangen "erden, die nicht annahernd so belastet 
werden kann wie der Aufhangeapparat gesunder Zahne. Je weniger die an 
der Prothese vorhandenen Kau£lachen beim Kauen benutzt werden, um so 
kleiner muB die sieh betatigende Kaukraft sein, weil sie nur auf cine geringe 
Schleimhautflache verteilt wird. Werden also die kiinstlichen Kauflaehen nicht 
moglichst vollwertig durch eine gute Gegenbezahnung ausgenutzt, so ist der 
Wert der Prothese ein unter Umstanden sehr geringer. Eine Reihe von Versuchen 
iiber den Zerkleinerungsgrad von Nahrungsmitteln bei vollstandigen und unvolI
standigen Zahnreihen, die Christiansen angestellt und BaIters nachgepriift 
hat, hat dies deutlich dartun konnen. 

Es ist selbstverstandlich, daB alle vorhandenen Zahne der prothetiseh zu 
erganzenden Zahnreihe, ehe der Ersatz angefertigt wird, aIDS genaueste zu 
untersuchen und notigenfalls zu behandeln sind, weil es sonst durch friihzeitig 
notwendig werdende Entfernungen leicht dazu kommen kann, daB der Ersatz 
sehr bald umgearbeitet werden muB. 

Alle V orkehrungen, die getroffen werden solIen, um der Prothese an den 
noch vorhandenen Zahnen besonders sieheren Halt zu gebcn (z. B. die Anlage 

21"' 



324 Wustrow: Die Platten-Prothese. 

von Stiftkronen, Vollkronen, Halbkronen, GuBfuIlWlgen, Wurzelkanalkaniilen, 
Wurzelkappen mit und ohne Kaniilen oder Stiftchen, Gilmorereitern usw.) 
sind vor der Anfertigung der Prothesen auszufiihren, weil sich die Lageverhalt
nisse zwischen der Prothese Wld ihren VerankerWlgsmitteln nur auf diese Weise 
genau fixieren lassen. 

Hat man aile Vorbereitungen getroffen, so muB man sich von dem mit einelli 
Ersatz zu versehenden Kiefer ein Arbeitsmodell herstellen. Um ein solches zu 
erhalten, muB man sich einen Abdruck anfertigen. 

Da das Abdrucknehmen ebenso wie die Herstellung des Gipsmodells und 
der verschiedenen Stanzen im Kapitel "Die Herstellung des Arbeitsmodelles" 
behandelt wird, so verweise ich hier darauf und gehe sogleich zur Behandlung 
der Verfahren uber, mittels deren Metallbasisflachen hergestellt werden. 

V. Das Stanzverfahren. 
Die alteste unter den he ute noch in Frage kommenden Stanzmethoden 

ist die "Zink-Blei-Stanzen-Methode". Gebrauchlicher ist das von Jakobsberg 
und das von Spence angegebene Stanzverfahren. 

Abb. 26 zeigt .in einem Frontalschnitt, wie Stanze und Gegenstanze be
schaffen sein mussen. Die beiden 

Abb.26. 

Stanzen durfen nicht haarscharf auf
einanderpassen. 

Abb.27. 

Zwischen der Blei- und der Zinkstanze be£indet sich das gestrichelt um
zeichnete Blech von der Starke a. Wurde positive und negative Stanze haarscharf 
aufeinanderpassen, so konnte die Zinkstanze in der Gegend Aa gewiB von der 
Bleistanze um die Blechstarke ent£ernt liegen. In der Gegend Baber wurden die 
Stanzen dann schon einander so nahe liegen, daB das Blech zwischen ihnen 
nicht genugenden Platz £inden konnte. Es wiirde also, da es eine ganze Reihe 
solcher Stellen innerhalb der Gaumen- und Alveolarfortsatz£lachen gibt, an 
diesen Stellen zu Verdiinnungen und Einrissen kommen mussen. Abb. 27 
veranschaulicht die Lage der Stanzen zueinander wahrend des Stanzvorganges, 
wenn Stanze Wld Gegenstanze haarscharf aufeinander passen. Zur Erklarung 
dienen hier zwei kegelstump££ormige Stanzen. Was £ur sie gilt, muB in er
hohtem MaBe fur so komplizierte Korper, wie es Kiefer- und Zahnreihen 
sind, gelten. Bei der Herstellung der Stanzen ist also eine nicht zu dunne 
Separationsschicht zu verwenden. 

Hat man Matrize und Patrize gewonnen, so schneidet man ein fUr die Pra
gung der Platte genugend groBes Stuck Blech zurecht. Man kann dies am 
leichtesten und sichersten so erreichen, daB man eine Bleifolie innig uber die 
Patrize streicht. Liegt diese Folie der Ober£lache der Patrize uberall gut an, 
so schneidet man sie mit einem Messer so zurecht, daB sie die Gestalt der spii.teren 
Gaumenplatte hat. Danach nimmt man sie von der Patrize herunter und 
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streicht sie auf einer Ebene aus. So ist sie ein Muster fiir das ZUlli Pressen 
auszuschneidende Blech. Man schneidet tunlichst das Blech etwas groBer als 
die Bleischablone. 

Das Metall muB, ehe es gestanzt wird, auf den Stanzvorgang vorbereitet 
werden. Man macht es dadurch geschmeidig, daB man es tiichtig durchgliiht. 
Beim Aluminium muB das Gliihen vorsichtig ausgefiihrt werden. Es darf nur 
so lange erhitzt werden, bis ein daraufgelegtes Streichholz sich braunt. 

Um die Kraft des Schlages zu mildern, wird iiber die Patrize eine Anzahl 
feuchter Papierblatter gelegt, dariiber die Blechplatte und daruber wieder zwei 
bis drei Blatt feuchten Papiers. Man tut gut, damber noch eine Bleiplatte 
von 0,3-0,5 mm Starke zu legen. 

Mit einem Hornhammer wird das Blech unter haufigem Ausgliihen zuerst 
in die Tiefe der Patrize gedriickt und gehammert und danach den iibrigen Teilen 
der Patrizenoberflache angetrieben. Wollen sich bei diesem Vorgang hie und 
da in dem zu stanzenden Blech Falten bilden, so muB man sie, wo sie sich zeigen, 
aushammern. 

1st das Blech auf solche Art vorgepragt, so wird es bei der Verwendung 
des Zink-Blei-Stanzen-Verfahrens zwischen die Zink- und Bleistanzen gelegt 
und unter wiederholtem Durchgliihen mittels schwerer Hammerschlage ge
nauestens iiber die Flachen der Stanzen getrieben. 

Bei Anwendung des Jakobsberg-Stanzverfahrens wird in die EinguB
offnung des oberen Ringes der Muffel ein Hartholzzapfen gesetzt. Da die Ein
guBoffnung wie ein zylindrischer Schornstein den obersten Ring iiberragt, so 
dient sie leicht und sicher als Fiihrung des Hartholzzapfens. 

Nachdem das Vorpragen des Bleches in der oben beschriebenen Weise 
beendet ist, und das Blech zwischen Patrize und Matrize der Jakobsberg-Metall
Stanzen gelegt worden ist, werden auf den Hartholzzapfen Schlage mit einem 
Hartholzhammer gefiihrt, die aus dem Blech zwischen der Matrize und Patrize 
die gewollte Form herausstanzen sollen. Die Muffel mit den Stanzen wird dabei 
am besten auf den muskulosen Oberschenkel gesetzt. Man kann erstaunlich 
wuchtige Schlage ausfiihren, Ohne sich dabei zu verletzen. Sollte es aber doch als 
unangenehm empfunden werden, den eigenen Oberschenkel als Stanzunterlage 
zu verwenden, so kann man auch als Unterlage etwa 10 cm dick glatt aufeinander
geschichtetes Papier oder Kork oder Filz benutzen. Diese werden zwischen 
Muffelboden und Tisch gelegt. Es muB eine prall elastische Unterlage gewahlt 
werden, damit das Blech und die Stanzen durch die Hammerschlage nicht zu 
hart getroffen werden. Das Blech wiirde leicht einreiBen, die Stanzen zer
springen. 

Wird das von Berger - Spence aus London angegebene PreBverfahren, 
das etwa 10 .Jahre alter ist als das um 1890 bekanntgegebene Jakobsberg
Verfahren, zur Herstellung der Metallbasisflache benutzt, so muG man beim 
Vorpragen des Bleches wegen der hohen Briichigkeit des Spence-Metalles be
sonders vorsichtig sein. Man sollte bei Benutzung von Spence-Metall immer 
zwei Patrizen vorratig halten. 

Nachdem man auBerordentlich stabile Pressen gebaut hatte, mit denen es 
moglich war, einen sehr groBen Druck zu entfalten, konnte man das Vorpressen 
der Metallplatten mit Gummikissen ausfiihren. Hammerschlage diirfen beim 
Stanzen mit Hilfe von Spence-Metall nicht verwendet werden. Beim Vorpragen 
wird das Blech mit dem Hornhammer auf die Patrize gedriickt (nicht geschlagen) 
und danach vorsichtig vorgepreBt. Verwendet man das im folgenden beschriebene 
Verfahren von E. Miiller, so sollte man fiir das Vorpragen die von diesem 
Autor angegebene Schlagpatrize aus leichtfliissigem Metall gebrauchen, da 
Spence-Metall selbst bei so groBen VorsichtsmaBnahmen wie Miiller sie beim 
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Abb.28. (Nach Eugen Muller.) Abb. 29. (Nach Eugen Miiller.) 

Vorpragen anwendet, zu leicht springen wiirde. Die Stanze wird wie gewohnlich 
gegossen/. das zu stanzende Blech wird ausgeschnitten und folgendermaBen 
vorbereitet: Nach tuchtigem Durchgliihen wird es zwischen Zahngummistucken 
(Kofferdamstucken) auf die Patrize gelegt. Daruber wird ein Bleiblechvon 
0,3-0,5 mm Starke gebracht. Danach beginnt das Vorstanzen mit dem 
Hornhammer. Abb. 28 zeigt diese Situation. Zum weiteren Vorstanzen eignen 
sich auch Punzen aus Buxbaumholz. 

Abb. 29zeigt sie. Das Blech mu13 auch wahrend dieses Vorstanzens oft 
ausgegliiht werden. 

Durch die Hammerschlage ebenso wie durch den Pre13druck kommt es zu 
einer Umlagerung der kleinsten Teilchen, der Krystalliten, des Bleches, so da13 

Abb.30. (Nach Eugen Muller.) 



Das Stanzverfahren. 327 
- -----------------

Abb.31. (Nach Eugen Miiller.) 

es langsam wieder in den elastischen Zustand zuriickkehrt, der der Absicht 
des Stanzens ungiinstig ist. Durch Ausgliihen des Bleches findet eine erneute 
Umlagerung der Krystalliten statt, die das Blech aus dem elastischen in einen 
weniger elastischen Zustand iiberfiihrt. 

Zum Vorpragen benutzt Miiller nicht die Spence-Matrize, sondern stellt 
sich eine besondere Schlagpatrize aus leichtfliissigem Metall her. 

Nachdem das Blech auf der aus leichtfliissigem Metall hergestellten Schlag
patrize in der oben beschriebenen Art vorgestanzt ist, wird es auf die Spence
patrize gelegt und unter einem Gummikissen gepreBt. Urn eine hohe Genauigkeit 
zu erhalten, wird die vorgepragte Basisflache mit Gummikiigelchen, sog. Gummi
schrot bedeckt. Danach wird unter der Presse das Gummikissen mit groBer 
Gewalt auf die Patrize gedriickt, wodurch sich das Blech der OberfHiche der 
Patrize innig anschmiegt. Abb. 30 zeigt diesen Vorgang. 

1st auf eine solche Weise schon eine recht genaue Pragung erreicht worden, 
so wird die Platte beschnitten, wieder tiber die Patrize gelegt, und eine Matrize 

Abb.32. (Nach Eugen Miiller.) Abb.33. (Nach Eugen Muller.) 
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aus Spence-Metall sehr kraftig daraufgepreBt. Abb. 31 zeigt diesen Vorgang. 
Die Basisflache ist fertig. Abb. 32 zeigt eine fertige , gestanzte Prothesen
basis aus Gold. 

Ein diinnes Blech stanzt sich natiirlich leichter als ein dickes. Die gestanzte 
Basisflache darf aber nicht unbeschrankt diinn sein. Sie hat beim Hineinsetzen 
in den Mund, beim Herausnehmen und wahrend des Kauaktes einer Reihe von 

Krafteinwirkungen Widerstand zu leisten, welche eine 
sehr diinne Platte leicht verbiegen konnen. Entweder 
muB also das zu stanzende Blech stark sein, oder man 
verwendet diinnes Blech, aus dem man dann zwei 
Basisflachen iibereinander stanzt und miteinander ver
lOtet. 1m ersten Falle benutzt man am besten 0,4 bis 
0,5 mm starkes 18-20 karatiges Goldblech. 1m zweiten 
Falle stanzt man nacheinander und iibereinander 2 Blech-

Abb.34. platten von je 0,25-0,3 mm starkem 18-20 karatigem 
(Nach Eugen Muller.) Goldblech. 1m ersten Falle bereitet das Stanzen etwas 

mehr Miihe als im zweiten. Man muB wegen der Starke 
des Bleches sehr vorsichtig stanzen, da es leichter als diinnes Blech reiBt. 
Wenn man das starke Blech aber wahrend der Bearbeitung oft gliiht, so erhalt 
man auch damit ein so befriedigendes Resultat, wie es mit dem Stanzver
fahren iiberhaupt zu erreichen ist. 

Stellt man die Prothesenbasis aus zwei Blechen her, so ist die Stanzarbeit 
infolge der geringen Blechstarke weniger schwierig, aber es kommt das Loten 

hinzu. Um das Loten moglichst einfach zu 
gestalten, beachtet man folgendes: Man 
stanzt, nachdem beide Bleche auf denselben 
Stanzen fiir sich gepreBt sind, beide Basis
flachen iibereinander. Vorher gliiht man sie 
noch einmal tiichtig und sauert sie gut abo 
Dazu benutzt man entweder Schwefelsaure, 
in der man die Bleche kocht, oder Alkohol. 
Man schneidet, wenn man nicht mit Lot 
iiberzogenes Plattengold verwendet, die 
Bleche tunlichst so, daB das eine groBer 
ist als das andere. Auf den iiberragenden 
Rand werden die fiir den LOtvorgang ver
wendeten Lotstiickchen gelegt. Abb. 33 zeigt 
zwei solche vor dem LOten aufeinander ge
stanzte Basisflachen. 

Ehe beide Bleche aufeinandergelotet 
werden, werden sie nach der Absauerung mit 
Boraxschleim bepinselt. Wahrend des Lotens 

Abb.35. (Nach Eugen Muller.) tutmangut, beideBasisflachen mit Klammel'll, 
die man sich selbst biegenkann, gegeneinander 

zu pressen. Abb.34 zeigt drei solche Klammel'll, Abb. 35 zeigt sie im Gebrauch. 
Das ZusammenlOten der beiden Flachen erfolgt am besten auf dem Kohlen

becken. Ein Blumentopf wird mit Lindenholzkohlen gefiillt. Beide mit KIam
mel'll aufeinandergepreBten Basisflachen werden darauf gelegt. Auf den iiber
stehenden Rand der groBeren Flache werden die in Boraxschleim geschnittenen 
Lotstiickchen gelegt. Man g eht mit der Brauseflamme so lange um die auf
einanderzulOtenden Bleche herum, bis die Kohlen und die Metallflachen in 
Rotglut geraten, und die Lotstiickchen auf dem iiberragenden Plattenrand 
zu flieBen beginnen . 
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Dann iiberstreicht man die Platten selbst ein paarmal mit der unveranderten 
Flamme. Das Lot muB vollstandig zwischen beide Bleche hindurchge£lossen 
sein, ehe man mit der Zufuhr von Hitze aufhoren kann. 

Wenn man heute iiberhaupt noch preBt, so benutzt man dieses zuletzt 
beschriebene Vedahren gerne. Mehr und mehr ist man jedoch yom Stanz
vedahren abgekommen und zum GuBverfahren iibergegangen. Eine lehrreiche 
Betrachtung iiber die Unzuverlassigkeit des Stanzverfahrens hat Gra winkel 
an Hand mehrerer Versuche veroffentlieht . Er hat gegliihten und ungegliihten 
Draht in bestimmte Winkel gebogen und dann beobachtet, wie die Winkel 
sich bei Ein£luB von Temperaturen verhalten. Das Ergebnis der Versuche ist 
derart gewesen, daB mit aller Deutlichkeit die Unzuverlassigkeit des Stanz
verfahrens nachgewiesen worden ist. Gra winkel schreibt selbst: "In den 
Ergebnissen unserer Versuche liegt die Begriindung dafiir, daB alle unsere Stanz
arbeiten bereits wahrend ihrer Herstellung mindestens zweimal einer Auf
dehnung unterwoden sind. Das erstemal durch Auffederung nach dem Stanzen 
und das zweitemal durch Aufdehnung bei dem durch die Weiterverarbeitung 
bedingten Ausgliihen". 

Wer sich bewuBt ist, daB bei jeder Verbiegung eines elastischen Korpers 
Spannungsdi££erenzen durch die erzwungene Umlagerung der Krystalliten ent
stehen, den kann es nicht wundernehmen, wenn die durch solche zwangsweise 
erfolgte Umlagerung erzielten Formen nicht bestandig sind. Die in den gestanzten 
Blechen hervorgerufenen Spannungsdi£ferenzen sind nicht eher im Ruhezustand, 
bis sie sich in irgendeiner Form haben auswirken konnen. 

So hat praktische Erfahrung und theoretische Uberlegung den Nachweis 
fiihren konnen "fiir die groBe Uber-
legenheit, die alle GuBarbeiten vor 
den gestanzten iiberall da haben, 
wo es auf Unveranderlichkeit der 
Form ankommt" (Grawinkel). 

VI. BasisfHichen aus 
nichtrostendem Stahl. 

Beinahe ausschlieBlich auf dem 
Wege des' Stanzvedahrens werden 
auch heute noch die nach den An
gaben Ha u pt meyers hergestellten 
Basisflachen aus nichtrostendem 
Stahl gewonnen. Erst in neuester 
Zeit hat man begonnen, auch dem 
GuB solcher Stahl-Basisflachen Auf
merksamkeit zu schenken, nachdem 
es gelungen war, die Bedingungen 
zu erkennen, unter denen der nicht
rostende Stahl sich gieBen laBt. 
Leider sind aber heute noch die fiir 
die HersteHung von Basisflachen aus 
Stahl notwendigen Apparate, be
sonders die fiir den Stanzakt notige 
hydrauliche Presse und der zur Be- Abb. 36. Hydraulische Presse zur Verarbeitung 
festigung von Klammern usw. an von nichtrostendem Stahl. 
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der BasisfHiche zu gebrauchende elektrische autogene SchweiBapparat und der 
Gliihofen so kostspielig, daB sie der einzelne Zahnarzt nicht in seinem Labo
ratorium halten kann. Es ist daher bisher notig gewesen, die Gipsmodelle, 
fiir die derartige Basisflachen hergestellt werden sollen, in eines der mit den 
betreffenden Apparaten ausgestatteten Laboratorien zu schicken. Darin liegt 
natiirlich ein nicht geringer Nachteil dieses Verfahrens begriindet. Die aus 
nichtrostendem Stahl hergestellten Basisflachen sehen wie Platin aus. Sie ver
andern sich nicht oder nur ganz wenig in der Mundhohle. Die dariiber von 
den verschiedensten Stellen erhaltenen Auskiinfte sind bisher giinstig gewesen. 

Abb.37. Barium-Gliihofen. Abb. 38. Autogener Schweifiapparat. 

Die Adhasionskraft der ge3tanzten Basisflachen ist infolge ihrer hochgradigen 
Glatte gering. Durch die Liebenswiirdigkeit des Besitzers des Wipla-Labora
toriums in Budapest bin ich in die Lage gesetzt worden, die oben genannten 
Apparate in den Abb. 36, 37 und 38 wiederzugeben. 

VII. Das Gullverfahren. 
Ollendorf, Taggart, Solbrig, Stossel, Jameson, WeiB, Sachs, 

Wauer u. a. haben die GuBmethoden zu ihrer heutigen Rohe ausgebaut. 
Reute benutzen wir als die Kraft, die notig ist, den GuB auszufiihren, haupt
sachlich die Zentrifugalkraft. 

Beim GieBen von Platten wird am liebsten das Schleuderrad nach Wa uer 
oder die "Sirius-Schleuder" 1 verwendet. . 

1 Sirius-Werke, Nordlungen i. B. 
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Wenn das Gipsmodell fertig ist, so wird es mit einer Wachsplatte bedeckt, 
die ebenso dunn sein und die gleiche Gestalt haben mul3 wie die spatere Metall
platte. Es werden am zweckdienlichsten auch sogleich auf der Wachsflache die 
Verankerungen fUr den Kautschuk angebracht, wenn beabsichtigt ist, die kunst
lichen Zahne im Kautschuk aufzustellen. Diese Verankerungen haben am besten 
Schleifengestalt a, b. Abb. 39 zeigt eine Basis£lache mit daraufgesetzten Ver
ankerungsschleifen. Der auf die Platte gelotete oder mitgegossene Draht c dient 
zur scharfen Abgrenzung zwischen Basis£lache und Kautschuk, der die kunst
lichen Zahne tragt. Er hat zum grol3ten Teil nur asthetischen Wert. 

Eine so in Wachs vorgebildete Basis£lache wird nur dann sicher in Metall 
gegossen werden konnen, wenn Sorgfalt bei der Anlage der Gul3kanale, beim 
Einbetten, beim Vorwarmen des Gul3zylinders und beim Giel3en selbst ver
wendet wird. 

Die Gul3kanale werden moglichst dunn gewahlt (0,75- 2 mm stark), da sie 
sich dann nach dem Gul3leicht von der Basisflache abschneiden lassen. Je dunner 
jedoch die Gul3kanale gewahlt werden, desto mehr muB man anbringen. Abb.40 

Abb.39. In Wachs modellierte Basisflache 
mit Verankerungen fUr Kautschuk. 

a 

Abb.40. Die Anordnung der GuBkanale 
vor dem Einbetten einer zu gieBenden 

Basisflache. 

zeigt eine mit 6 GuBkanalen versehene Basisflache. Entweder werden diese GuB
kanale so angebracht, dal3 sie uber der Mitte der Gaumenplatte zusammen
laufen oder so, dal3 sie sich uber dem hinteren Plattenrand vereinigen. Abb. 40 
zeigt in den ausgezogenen und gestrichelten GuBkanalen die heiden moglichen 
Lagen. LaBt man die Gul3kanale in a zusammenlaufen, so muB man einen GuB
zylinder mit grol3em Durchmesser verwenden, die Rohe kann aber gering sein. 
LaBt man die Gul3kanale wie in b zusammenlaufen, so kann der Durchmesser 
des GuBzylinders gering sein, aber er mul3 eine ziemliche Rohe haben. 

Das Einbetten wird so vorgenommen, dal3 man die Wachsplatte und die 
GuBkanale mit der tropfend dunn angeruhrten Einbettungsmasse mit einem 
weichen Raarpinsel einpinselt. Dies mul3 sehr schnell, aber darum nicht 
weniger sorgfaltig geschehen. Wenn aIle Oberflachen tadellos mit Einbettungs
masse uberzogen sind, so wird die Einbettungsmasse gut zwischen die Gul3-
kanale gebracht, so dal3 bestimmt im Bereich der Gul3kanale und auf den 
Basis£lachen keinerlei Blasenbildung stattfinden kann. Erst wenn diese Mal3-
nahmen getro££en sind, wird die Wachsplatte in den inzwischen mit trop£bar 
dunn angeruhrter Einbettungsmasse gefilllten Gul3zylinder gedriickt. 

Auch im Zylinder darf keinerlei Blasenbildung stattfinden. Man erreicht 
dies sicher, wenn man beim Ein£ullen die Einbettungsmasse an den Innenflachen 
des Zylinders von oben nach unten herunterlaufen lal3t, bis der Zylinder voU ist. 
Durch leichtes Schlagen gegen den Zylinder werden etwa doch noch hinein-
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geratene Luftblasen zum Aufsteigen gebracht. Wenn die wachserne Basisflache 
in den GuBzylinder eingefiihrt ist, darf nicht mehr gegen den Zylinder geschlagen 
werden, da sonst moglicherweise hochsteigende Luftblasen an der eingebetteten 
Form hangen bleiben wiirden. Nach dem GuB wiirden sich iiberall dort, wo 
Luftblasen bis zur Basisflache hochgestiegen sind, GuBperlen zeigen. Ihre 
Beseitigung ist manchmal schwer, kostet auf jeden Fall Zeit und laBt viel 
Metall verschwendet werden. Sind solche GuBperlen in groBerer Zahl auf der 
der Gaumenschleimhaut zugekehrten Plattenflache vorhanden, so konnen sie 
die Gebrauchsfahigkeit der Prothesenbasis in Frage stellen, da diese der Gaumen
schleimhaut auf das innigste und iiberall gleichmaBig anliegen solI. Sonst ent
stehen Druckstellen, oder die Adhasions- und Saugkraft der Basisflache wird 
geschwacht, oder im Unterkiefer pressen sich leicht Speisenteile zwischen 
Prothesenbasis und Schleimhaut. 

Das Vorwarmen hat zuerst den Wassergehalt der Einbettungsmasse zu 
vertreiben. Dies geschieht am besten iiber eineni Bunsenbrenner. Man legt 
den GuBzylinder mit abwarts geneigtem EinguBtrichter auf ein Netz, entfernt, 
sobald das Vorwarmen einen geniigenden Grad erreicht hat, den GuBkegel und 
die GuBstifte. Danach flieBt das Wachs aus. Das weitere langsame Vorwarmen 
hat den Zweck, den letzten Rest von Wasser aus der Einbettungsmasse heraus
zutreiben, weil bei schneller Erhitzung und der Absicht, die Form zur Aufnahme 
des fliissigen Metalls gliihend zu machen, plotzlich sich entwickelnder Wasser
dampf die Einbettungsmasse zersprengen wiirde. 

Rat der GuB (8. Laboratoriumskunde) stattgefunden, so wird die gegossene 
Basisflache von GuBzylinder und Einbettungsmasse befreit. Vorher muB 
natiirlich beides abgekiihlt werden. Es ist sowohl fiir die gegossene Prothesen
basis als auch fiir den GuBzylinder gut, sie allmahlich abzukiihlen. Man sollte 
den GuBzylinder mit der gegossenen Prothesenbasis nie sogleich nach Beendigung 
des Gusses in kaltes Wasser werfen. 

Mit Messer und Biirste werden die der gegossenen Metallplatte anhaftenden 
Reste der Einbettungsmasse abgekratzt und fortgebiirstet, bis sie rein ist. Dann 
miissen die EinguBkanale von der Platte abgeschnitten werden. Daher diirfen 
sie nicht zu dick sein. Sind die GuBkanale sehr dick, so trennen sie sich schwer 
von der Platte. Raben sie die richtige Starke, so kann man sie leicht mit einer 
guten BeiBzange abkneifen. Sonst muB man sie absagen. Die auf der Basisflache 
stehenbleibenden Stiimpfe werden abgefrast oder weggefeilt. Sind die GuB
kanale einwandfrei beseitigt, so werden die GuBperlen und die von den Platten
randern moglicherweise ausgehenden GuBzacken sauber beseitigt. Die Aus
arbeitung endet, nachdem die der Mundhohle zugekehrte Flache der Metall
basis tiichtig mit grobem und feinem Sandpapier beschlif£en worden ist, an der 
Poliermaschine, wo zuerst mit Filzkegeln und Bimsstein, danach mit Bimsstein 
und der schwarzen und am SchluB mit der weiBen Polierbiirste und Schlamm
kreide, sowie dem Wollrad mit Pariser Rot auf Rochglanz poliert wird. 

Die Verankerungen (Abb. 39a und b und AbschluBdrahte c) sind zugleich 
mitgegossen worden. Man hat also hochstens noch notig, wahrend der Aus
arbeitung unzulangliche Stellen an den Verankerungen mit Bohrern, Feilen 
und Sticheln gut zu bearbeiten, so daB sie ihren Zweck erfiillen. 

Wird die Prothesenbasis aus Aluminium gegossen, so miissen auBer den 
EinguBkanalen noch zwei Abzugskanale an der Wachs£orm angebracht werden, 
die von den Randteilen der Basisflache rechts und links ins Freie £iihren, ohne 
mit dem EinguBtrichter noch mit den GuBkanaIen in Beriihrung zu treten. 
Durch sie entweicht die Luft beim RineinflieBen des fliissigen Metalls in den 
in der Einbettungsmasse befindlichen Rohlraum. Auch auf der Aluminiumbasis 
kann man die Verankerungen durch AufgieBen anbringen, wie es Abb. 39 zeigt. 
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Hat man die Aluminiumbasis mit glatter Oberflache gegossen, so bringt man 
die Haftstellen fiir den auf ihr zu befestigenden Kautschuk so an, daB man 
mit einem Stichel kleine Einstiche reihenweise nebeneinander dort anordnet, 
wo Kautschuk hingebracht werden soll. Abb. 143 zeigt eine mit Haftstellen 
versehene Aluminiumbasis. 

1st die Prothesengrundflache so weit fertig, so benutzt man sie gerne als 
Basis flir die BiBschablone. 

Uber die BiBschablone und die BiBnahme wird im Abschnitt iiber "Arti
kulation" berichtet. In diesem Abschnitt wird auch die Auswahl der kunst
lichen Zahne besprochen. Daher hat hier als nachstes besprochen zu werden: 

VIII. Das Eingipsen der Modelle in den Artikulator. 
Da mit der BiBschablone den Gipsmodellen die ihren naturlichen Vorbildern 

eigene Stellung in der SchluBbiBlage oder auch innerhalb gewisser Bewegungs
groBen gegeben wird, so sind die BiBschablonen ein Hil£sinstrument fur den 
Artikulator. Mit ihrer Hilfe wird mindestens ein Punkt der Gelenkbahn auf den 
Artikulator ubertragen. Schon Christensen hat gezeigt, daB man mittels der 
BiBschablonen auch mehrere Punkte der Kieferbewegungsstrecken auf den 
Artikulator iibertragen kann. 

So hat die BiBschablone dieselbe Bedeutung fur das Anfertigen der Pro
these wie der Artikulator selbst. Benutzt man einen solchen, so hangt es von 
seiner Vollkommenheit ab, ob man die in der BiBschablone am Behandelten 
gewonnenen Gelenkbahnenden oder -strecken einwandfrei so iibertragen kann, 
daB nach dem Eingipsen der Modelle in den Artikulator diese in ihm nur die 
Bewegungen ausfiihren, welche ihre naturlichen Vorbilder gewohnheitsgemaB 
auszufiihren vermogen. Von der Vollkommenheit der BiBschablone und der 
Einwandlosigkeit der mit ihr gewonnenen Gelenkbahnstrecken und -enden 
oder einer von beiden hangt es ab, ob die im Artikulator gegebenen Moglich
keiten vollauf benutzt werden konnen oder nicht. Es steht also der Wert der 
BiBschablone mit dem des Artikulators durchaus in Parallele. Besonders klar 
wird dies bei Benutzung all jener Artikulatoren, die auf der von Luce an
gegebenen Basis stehen, die hier Kaubahntrager genannt werden sollen. 

Diese Instrumente unterscheiden sich von den Artikulatoren dadurch, daB 
sie nicht wie jene beabsichtigen, die gesamten Kieferbewegungen wiederzugeben, 
sondern nur das Ziel haben, diese Bewegungen lediglich soweit zu reproduzieren 
wie sie fur die Artikulation, d. h. fur die Beriihrung der Zahnreihen miteinander 
wahrend der Bewegung in Frage kommen. Die Kondylenwege bleiben un
beriicksichtigt. Das ZiBI besteht allein darin, die Bewegungsbahnen der die 
Prothesen tragenden Alveolarfortsatze zu gewinnen und nachzuahmen. 

Da im Abschnitt "Indikationsstellung" iiber eine auBerordentliehe Bewegungs
freiheit der Processus condvloidei berichtet wurde, so konnte man hier, wie 
ich schon 1925 ausge£uhrt habe, die Frage stellen: Mussen Artikulatoren oder 
Kaubahntrager benutzt werden? 1st es bei einem solchen unkontrollierbaren 
Hin- und Herwandern des Kondylus in der Gelenkpfanne iiberhaupt notig, 
auf individuelle Bewegungen des Unterkiefers Riicksicht zu nehmen bei der 
Herstellung von Prothesen. Es sei ja die denkbar beste Aussicht dafur vorhanden, 
daB die labile Aufhangung des Kondylus in der Pfanne auch eine Gewohnung 
an Prothesen zulasse, die ohne Rucksicht auf die besonderen Eigentumlichkeiten 
der Bewegungsbahnen des Unterkiefers hergestellt wurden. 

Es ist sicher nur eine Erinnerung aus der Physiologie notig, um die Not
wendigkeit der Rucksiehtnahme auf die in jedem Falle bestehende Besonderheit 
der Kiefergelenkbewegungen bei der Herstellung von Prothesen darzutun. 



334 Wustrow: Die Platten-Prothese. 

Genau so wie fiir aIle Extremitaten hat auch fiir den Unterkiefer der Begriff 
"eingeschliffene Bewegungsbahn" volle Geltung. Damit sind bekanntlich jene 
Bewegungen gemeint, die ohne die Kontrolle des BewuBtseins sich in immer 
gleicher, ihnen charakteristischer Art abrollen. 

Es wird von niemand bestritten werden, daB man am Gang und an der 
Bewegung der oberen Extremitaten, welch letztere bekanntlich auch die Grund
lage abgeben fiir die Eigenart jeder Handschrift, das Charakteristische des 
Menschen selbst erkennen kann. Eine iiber Jahrzehnte sich erstreckende An
gewohnheit, deren tiefere Bedingung in bestimmten Innervationseigentiimlich
keiten der Bewegungsmuskulatur zu suchen sein diirfte, hat Gangeigenart und 
Handbewegungseigenart eines Individuums innerhalb der ihm auf dem Wege 
der Vererbung iiberkommenen Entwicklungsmoglichkeiten zu einer ihm charakte
ristischen gestempelt. Und so wie es mit den Bewegungen der Extremitaten 
bestellt ist, so geht es auch mit den Bewegungen des Unterkiefers. 

Man kann also sagen, daB es wohl an sich moglich ist, auch die Kiefer
bewegungen umzugewohnen (in der Orthodontie beniitzen wir ja hie und da diese 
Moglichkeit), daB sich dazu aber denkbar schlecht Prothesen eignen, die durch 
ihren verhaltnismaBig lockeren Sitz keine rechte Stiitze fiir eine Zwangsfiihrung 
abgeben konnen. Auf jeden Fall wiirde mehr oder weniger langes, hochstes 
Unbehagen fUr den Prothesentrager entstehen, wenn man ihn mittels prothe
tischer MaBnahmen zu einer Umgewohnung seiner Kieferbewegungen bringen 
wollte. Auch dafUr liefert die Orthodontie den Beweis. 

Daraus folgt, daB die Benutzung von Artikulatoren oder Kaubahntragern 
unerlaBlich ist, wenn das Ziel besteht, nicht nur einwandfrei okkludierende 
(d. h. wahrend der SchluBbiBstellung einander anatomisch einwandfrei be
riihrende) Zahnreihen, sondern auch richtig artikulierende (d. h. wahrend der 
Bewegung einander anatomisch (oder statisch) richtig beriihrende, kiinstliche 
Zahnreihen) herzustellen. 

Artikulatoren und Kaubahntrager sollen dazu verhelfen, die kiinstlichen 
Zahnreihen oder Zahnreihenabschnitte so aufzubauen, daB sie eine einwand
freie Artikulation zeigen. DemgemaB solI die Beriihrung der Schneiden und 
Kauflachen der kiinstlichen Zahne bei ihrer Bewegung mit den ihnen gegeniiber
liegenden Zahnflachen eine moglichst vollkommene sein. Bei der sagittalen 
Unterkieferbewegung sollen die Frontzahne mit ihren Schneidekanten in dem
selben Augenblick aufeinandertreffen, wo die Molaren sich mit ihren Hocker
spitzen beriihren. Bei den SeitbiBbewegungen des Unterkiefers sollen die 
palatinalen Hockerspitzen der oberen Molaren von den bukkalen der unteren 
in demselben Augenblick erreicht werden, wo auf der anderen Seite die bukkalen 
Hockerspitzen der unteren die bukkalen der oberen Molaren treffen. 

Eine derartige Forderung kann nur erfiillt werden, wenn man im Labora
torium, wo die Herstellung der Prothesen erfolgt, die Moglichkeit hat, die am 
Patienten vorhandenen Kieferbewegungen bei der Aufstellung der kiinstlichen 
Zahnreihen zu beniitzen. 

Eine auBerordentlich groBe Anzahl von Apparaten, die diesem Zwecke dienen 
sollen, ist konstruiert worden. Eine solche Vielzahl muBte aus des Tatsache 
resultieren, daB man einerseits erst jetzt allmahlich die Unterkieferbewegungen 
in all der Fiille ihrer Freiheit und zugleich individuellen Gebundenheit kennen 
lernte, und daB andererseits mit dem sie nachahmen sollenden Apparat eine 
Unzahl von technischen Forderungen erfiillt werden muBte, wie sie sich aus 
seiner Benutzung im Laboratorium ergaben und durch wirtschaftliche Be
dingungen gegeben waren. 

Ubersieht man die Menge der vorhandenen Apparate, so kann man sie wohl 
einteilen in 1. Okkludatoren, 2. Artikulatoren, 3. Kaubahntrager. 
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Die Okkludatoren erlauben nur die Ausfiihrung von Scharnierbewegungen. 
Die Artikulatoren wollen samtliche Unterkieferbewegungen mit Hilfe einer 
Ermittlung und Nahahmung der Kondylenwege und der Symphysenpunktbahn, 
die Kaubahntrager nur diejenigen Bewegungen der Alveolarfortsatze, die fiiI' 
den Kauakt in Frage kommen, olme jede Rucksicht auf die Kondylenwege 
nachahmen. 

Die Okkludatoren kann man einteilen in solche 
1. ohne Einstellung der Kauebenenhohe, 
2. mit Einstellung der Kauebenenhohe. 

Die Artikulatoren lassen sich einteilen in solche: 
1. mit anatomisch ungefahrer Einstellung, 
2. " mittlerer Einstellung, 
3." " individueller Einstellung, 

a) Der Kondylenbahnneigung 
b) " " und Lange, 
c) " SchneidezahnuberbiBneigung, 
d) " " " der SeitbiBbahnen des Symphysen-

punktes mit und ohne SchneidezahnuberbiBneigung, 
e) Der Kondylenbahnneigung und -form mit SeitbiB- und Schneide

zahnuberbiBneigung. 
Die Kaubahntrager lassen sich einteilen in solche 

1. fiiI' bestimmte Modelleinstellung, 
a) mit Dreipunkt-Fuhrung, 
b) mit Vierpunkt-Fuhrung, 

2. fur beliebige Modelleinstellung, 
a) mit Fiihrung fUr die Seitenzahne, 
b) mit Fiihrung fiiI' die Seitenzahne und Frontzahne, 

a) mit Dreipunkt-Fiihrung, 
b) mit Vierpunkt-Fuhrung, 
c) mit Vielpunkt-Fiihrung. 

Ein typischer Vertreter der ersten Gruppe ist der bekannte sog. Draht
okkludator und der in der Abb. 41 dargestellte bekannte Okkludator mit 
einer Vorrichtung zur Fixierung der 
bei der BiBnahme festgestellten Kau
e benenhohe (BiBhOhe). Diese Okklu
datoren diirften nach den Erkennt
nissen der neuzeitlichen Zahnheilkunde 
nicht mehr verwendet werden. Leider 
aber denkt die Praxis hieriiber anders. 
Auch heute werden diese Apparate 
noch gerne benutzt, obgleich in ihnen 
hochstens eine einwandfreie Okklusion 
der kiinstlichen Zahnreihen zu erlangen 
ist. Diese ist allerdings in ihnen zu 
erhalten, denn wenn die BiBnahme 
richtig durchgefiihrt worden ist, so Abb.41. Klappokkludator. 
erhalt man, vorausgesetzt, daB die 
Fixierschraube fiiI' die Kauebenenhohe richtig eingestellt worden ist, eine gut 
okkludierende Prothese, ganz gleich in welcher Entfernung von der Drehachse das 
Eingipsen der Modelle erfolgt ist, da ja die mit der BiBschablone gewonnene BiB
hohe im Okkludator in jeder Entfernung von der Drehachse fest einzustellen ist. 

Haben die letzten Jahre immer deutlicher gelehrt, daB Okkludatoren in 
keiner Weise auch nur annahernd dem geniigen konnen, was die bescheidenste 
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Forderung in bezug auf die Artikulation einer Prothese verlangen muB, so ist 
es ebenso erkannt worden, daB auch der beste Artikulator mit anatomisch 
mittlerer Einstellung, geschweige denn mit nur ungefahrer Einstellung, die 
Erlangung einer einwandfrei artikulierenden Prothese nicht gestattet. Nur, 
wenn man sich auf den von BaIters vertretenen Standpunkt stellt, kann man 
glauben, mit einem Instrument, das wie der in Abb. 42 wiedergegebenen 
Artikulator BaIters die Ausflihrung samtlicher Bewegungen im Raume erlaubt, 
eine gut artikulierende Prothese herstellen zu konnen. 

BaIters, dessen Idee 1927 durch Willemse einen neuen Verfechter ge· 
funden hat, ging von der Ansicht aus, daB die Bewegung des Unterkiefers 
aHein gefUhrt sei durch die Zahnreihen. "Gehen einem GebiB samtIiche Zahne 
verloren, so ist damit auch die individuelle Kaubewegungsbahn verloren, und 
aIle MUhen sind umsonst, sie zu finden" 1. "Denkt man sich durch das Aufstellen 
je zweier artikulierender Zahne im Molarengebiet die CondylenfUhrungen in 
das Backzahngebiet verlegt, so kann man den Gelenkartikulator entbehren, 
da das GebiB selbst mit seinen drei FUhrungspunkten einen kleinen Artikulator 
darstellt, und damit ist alles gegeben, was liber die Kaubewegungen zu wissen 

Abb. 42. Artikulator nach BaIters. Abb.43. Artikulator nach Schwarz e. 

notwendig ist" (ebenda, S. 365). Diese Darstellung entspricht nicht den von uns 
erhobenen Nachprlifungen, die ahnlich wie die von Miinzesheimer mitgeteilten 
Versuchsergebnisse dartun konnten, daB vor und nach der Zahnentfernung 
dieselben Bewegungsbahnen vom Unterkiefer durchschwungen werden. 

Wir haben ferner den exakten Nachweis darliber fUhren konnen, daB auch 
noch lange Zeit nach der Entfernung der Zahne stets dieselben KaubiBbahnen 
vom kauenden Unterkiefer durchwandert werden. Hierauf werde ich noch 
zuriickkommen. 

Damit ist dargetan, daB nicht die Zahnreihen aHein die FUhrung fur die 
.Bewegungen abgeben konnen, und daB infolgedessen das sicher genial einfache 
Instrument Bal ters, das sehr schon einen Typ der Artikulatoren mit anatomisch 
ungefahrer Einstellung darstellt, nicht geniigen kann. Dasselbe laBt sich von 
dem ebenfalls auBerst einfachen Artikulator Schwarzes als Typus der Arti· 
kulatoren mit anatomisch ungefahrer Einstellung sagen. Bei ihm fehlt sogar auch 
noch die Feststellungsmoglichkeit der Kauebenenhohe. Abb. 43 zeigt ihn. 

Genau so wenig wie mit diesen Instrumenten eine anatomisch einwandfreie, 
dem EinzelfaH angepaBte Bewegung der durch die MaBnahme des Eingipsens 
in den Artikulator gebrachten Modelle zu erlangen ist, kann sie mit Hilfe der 
Artikulatoren mit anatomisch mittlerer Einstellung erreicht werden. Ein solcher 
ist z. B. der bekannte Gritmann·ArtikuIator. Seine Gelenkbahnen stehen in 
etwa 33° Neigung. Sein Prinzip beruht auf demselben wie der erste Artikulator 
mit mittlerer EinsteHung, der Bonwills (Abb. 45). Und ebensowenig wie der 

1 Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 1924. 364. 
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Artikulator Bonwills und Gritmanns cine einwandfreie Artikulation der 
kiinstlichen Zahnreihen herzustellen erlaubt, kann dies mit Hille des von Gysi 
konstruierten Artikulators mit anatomisch mittlerer Einstellung erreicht werden, 
was Gysi auch stets betont hat. Selbstverstandlich muB dieser als "Symplex" 
bekannte Artikulator ganz anders gewertet werden als die beiden anderen oben 
genannten Artikulatoren. Er hat nicht nur wie jenc Kondylenbahnen in mittlerer 

Abb.44. Artikulator nach Gritmann. Abb.45. Artikulator nach Bonwill. 

Neigung, sondern bei ihm sind auch zugleich noch die SeitbiBbewegungen durch 
die Einstellung der sog. Wippunkte in anatomisch mittlerer Lage auf der Grund
lage vieler, eingehender Messungen Gysis fixiert worden. Zwei Modelle dieses 
Artikulators zeigen die Abb. 46 und 47. Man sieht in den Abbildungen auch 
die Schneidezahnfiihrung, die ebenfalls auf der Grundlage von Mittelwerten 
konstruiert worden ist. 

Abb.46. Artikulator nach Gysi 
"Symplex" . 1. Modell. 

A b b. 47. Artikulator nach G y s i 
"Symplex". 2. Modell. 

Die Benutzung dieser Artikulatoren verlangt ein genaues" Eingipsen der 
Modelle, wenn die mit dem Artikulator nachzuahmenden, im Mittelwert 
anatomisch richtigen Bewegungen eine auch nur einigermaBen zulangliche 
Artikulation der kiinstlichen Zahne erzielen lassen sollen. 

Am bestcn sind die Modelle mit dem Gesichtsbogen in einen solchen Arti
kulator einzugipsen, damit sie dieselbe Entfernung von den Artikulator
Kondylen haben wie ihre natiirlichen Vorbilder von der Inter-Kondylarachse. 
Auf jeden Fall ist beim Eingipsen der Modelle in den "Symplex" darauf zu 
achten, daB die Okklusionsebene in der Hohe der an der Schneidezahnfiihrungs-
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stange und den beiden riickwarts zu den Kondylen hinauffiihrenden Streben 
angebrachten Kauebenenpunkte gelagert ist. 

Die Benutzung der Artikulatoren mit anatomisch individuel1er Einstellung 
verlangt ein Eingipsen der Modelle bei gleichzeitiger Ubertragung der natiir· 
lichen, individuel1 verschiedenen Kondylenbahnen auf den Artikulator. Diese 
Ubertragung wird entweder durch Aufzeichnung der Bewegungsbahnen der 
Kondylen am Patienten oder durch Benutzung des von Christensen angegebene 
Phanomens erreicht. Den ersteren Weg benutzt Gysi, den letzteren z. B. 
Schroder· Rumpel u. a. Die Kaubahntrager edordern keinerlei Riicksicht 
auf die Kondylenbahnen weder in bezug auf ihre Neigung noch sonstige 
Gestaltung. Sie benutzen lediglich die Bewegungsbahnen der die Prothesen 
tragenden Alveolarfortsatze. 

Die von Gysi benutzte extraorale Au£zeichnung der Kondylenbahnen und 
der vom Unterkiefersymphysenpunkt durchwanderten Wege lassen ein ver· 
haltnismaBig einwandfreies Eingipsen der Modelle in den Artikulator zu. Die 
einander gegeniibergestellten Modelle lassen im Artikulator gleichwertige Be· 
wegungen ausfuhren, wie sie ihre natiirlichen Vorbilder zeigen. Beim Ein· 

Abb.48. Artikulator nach Schroder.Rumpel. 

gipsen werden ja beide Modelle 
durch die Anwendung des Ge· 
sichtsbogens in dieselbe Ent· 
fernung und Lagerung zu den 
Artikulator·Kondylen gebracht, 
die ihre naturlichen Vorbilder 
zur Interkondylarachse besitzen. 
AuBerdem wird die Artikulator· 
Kondylenbahn analog der natur· 
lichen geneigt. Dazu wird die 
am Patienten ermittelte Zeich· 
nung benutzt. Es sind demnach 
zwei GraBen (Kondylenbahn und 
Einstellung der Modelle zu den 
Kondylen) gleich den natiir· 
lichen. Es kann daher die 
Schneidezahnfiihrung belie big 
gewahlt werden. Der den Mola· 
renhockern dadurch bestimmte 

Weg wird immer im Artikulator derselbe sein wie am Patienten. Dies gilt 
fiir die Sagittalbewegungen des Unterkiefers. FliT die Lateralbewegungen wird 
dieselbe Genauigkeit dadurch erreicht, daB zur Ubertragung der Neigung der 
Kondylenbahn vom Patienten auf den Artikulator noch die der Richtung der 
seitlichen Bewegungen des Unterkiefers kommt. Diese am Patienten durch Auf· 
zeichnung festgestellte Richtung wird beim Eingipsen durch eine entsprechende 
Begrenzung der Bewegungsfreiheit des Schneidezahnfiihrungsstiftes erreicht. 

Hierauf braucht an dieser Stelle nicht naher eingegangen zu werden, da die 
mit. diesem vorzuglichen Instrument Gysis auszufiihrenden MaBnahmen von 
Gysi selbst im Kapitel "Artikulation" beschrieben werden. 

Andere Ergebnisse erzielt man durch das Eingipsen der Modelle in die 
Artikulatoren, die auf der Grundlage der zuerst von Christensen gegebenen 
Anweisungen konstruiert worden sind. Der letzte derjenigen Artikulatoren, 
die nach dieser Methode das Einbringen der Modelle in den Artikulator, d. h. 
die Dbertragung der fur die Kieferbewegungen als wichtig erkannten Momente 
vom Patienten auf den Artikulator vornehmen, ist der von Schroder· 
Rumpel. Die Abb.48 zeigt ihn. 
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Seine Benutzung und damit das Eingipsen der Modelle in diesen Artikulator 
beschreibt Schroder an der Hand eines Beispiels etwa folgendermaBen: Es 
wird wie gewohnlich die BiBnahme gemacht. Abb. 49 zeigt die in dcn Arti
kulator eingegipsten Modelle. Sie werden mittels der BiBschablonen und eines 
Hil£instrumentes H., das die Lage des Symphysenpunktes angibt, in den Arti
kulator eingegipst. Es muB danach die BiBschablone so beschnitten werden, 
daB die Wachswalle nicht mehr iibereinandergreifen, sondern £lach aufeinander 
liegen. Nachdem sie so in den Mund des Patienten zuriickgebracht worden 
sind, laBt man diesen eine VorbiBbewegung ausfiihren. Dabei verlieren die 
BiBschablonen ihren Kontakt in der Molarengegend. Man heftet beide 
Schablonen in der VorbiBstellung durch Drahtkrampen aneinander, bringt sie 
in den Artikulator zuriick und stellt mit ihrer Hil£e die beiden Modelle einander 
so gegeniiber in dieselbe VorbiBstellung, wie sie von den natiirlichen Kiefern 
eingenommen worden ist. Dadurch stellen sich die im Artikulator angebrachten 
Kondylenwege automatisch in die gesuchte Neigung ein. Durch Andrehen zweier 
Schrauben (R) werden sie so festgehalten. 

Abb. 49. Einstellen des Okkiusionsmodelles 
in den Artikulator mit Hilfe' des Hilf

instrumentes H. (Nach Schroder.) 

Abb 50. Fiihrungsstifte in situ zur Auf
nahme der Bahnkurven fiir die Seitwarts

bewegung. (Nach Schroder.) 

rch lasse hier nun weiter die von Schroder selbst gegebene Beschreibung 
des Arbeitsganges folgen: 

"Nunmehr werden beide BiBplatten im Artikulator so gegeneinander aus
geglichen, daB sie auch im Munde wahrend der Vorwartsbewegung hemmungslos 
und ohne Kontakt aufzugeben, aneinander entlanggleiten. Dann werden im 
Artikulator an der oberen BiBplatte vier Frontzahne so aufgestellt, daB sie zum 
Kiefer, zu den Lippen und zu den unteren Zahnen in einem moglichst giinstigen 
und zweckmaBigen Lagerungsverhaltnis stehen und im Munde eine ausreichende 
Seitwartsbewegung zulassen. Jetzt erhalt die untere BiBplatte jederseits in 
der Gegend des ersten Molaren einen konischen, an der Spitze abgerundeten 
Fiihrungsstift, der sie etwa 1-2 mm iiberragt und beim SchluBbiB sich in den 
Wachswall der oberen BiBplatte eindriickt (Abb. 50). 

LaBt man dann den Patienten aus der Okklusionsstellung heraus mit der 
unteren BiBplatte seitliche Kaubewegungen gegen die obere ausfiihren, so erhalt 
man scharf gezeichnete Bewegungsbahnen der unteren Eckzahne den Fiihrungs
stiften gegeniiber im Wachswall der oberen Platte, durch die Art und Richtung 
der Seitwartsbewegung bestimmt wird. Nach Zuriickfiihrung der Platten auf 
die Modelle im Artikulator bewegt man den Unterkiefer im Sinne der im Munde 
gewonnenen Kurven und HWt gleichzeitig den vorderen Fiihrungsstift die von 
ihm wahrend dieser Bewegung beschrie bene Bahn in das inzwischen in den 
Fiihrungsteller F gebrachte Cu-Amalgan eingraben (s. Abb. 52), urn dann auch 

22* 
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in den Gelenken durch Anziehen der Schrauben MM-Richtung und Ausschlag 
der SeitbiBbahn festzulegen. " ........ "Bei vollig zahnlosen Gebissen stellt 
man zweckmaBig zuerst die unteren Schneidezahne auf, um dieselben Ver
haltnisse zu gewinnen, wie sie in dem eben beschriebenen FaIle vorhanden 
waren. " 

Trotz der nicht geringen Umstandlichkeit in der Verwendung dieser Art 
von Artikulatoren, fUr die der Artikulator nach Schroder - Rumpel als ein 
sehr gutes Musterbeispicl angesehen werden kann, ist die erstrebte Wicdergabe 
der Kondylenbahnen in diesem Artikulator hochstens dann und auch nur in 
ihren allerersten Abschnitten annahernd richtig, wenn zufallig beim Eingipsen 
der l\lodelle in den Artikulator, diese in dieselbe Stellung zu den Artikulator
Kondylen gekommen sind, die ihre naturlichen Vorbilder zur Interkondylar
achse einnehmen. Das kann mit Sicherheit nur dann erreicht werden, wenn 
ein Gesichtsbogen wie z. B. beim Gysi-Artikulator verwendet werden wurde, 

Abb.51. Bahnkurven im Wachswall der 
oberen BiJ3platte durch Fiihrungsstifte und 

Eckzahne des Unterkiefers. 
(Nach Schroder.) 

was Schroder und Rumpel jedoch 
nicht vorschreiben. Es wurde dies auch 
den Gebrauch ihrcs Artikulators nur noch 
verwickelter gestalten. 

Abb.52. Aufnahme der SeitbiJ3kurve 
durch den Fiihrungsstift S im Amalgam 

der Fiihrungsflache F. 
(Nach Schroder.) 

Einen einwandfreien Beweis uber die Unzulanglichkeit der Benutzung des 
sog. Christensenschen Phanomens fUr das Eingipsen der Modelle in den 
Artikulator ohne Verwendung eines Gesichtsbogens hat neuerdings Max 
Muller in einer preisgekronten Arbeit gebracht. 

Aus seiner ins Einzelne gehenden Beweisfuhrung gebe ich hier die Abb. 53 
wieder. Er schreibt dazu: "Wir wollen annehmen, 1M sei das in einen Arti
kulator eingesetzte Gipsmodell eines Unterkie£ers. Die Christensensche BiB
probe habe das Phanomen M Ml ergeben. Dieses habe in einem Artikulator 
automatisch dessen Gelenkbahn in die Lage G G1 eingestellt . 

Auf die Wichtigkeit des dreidimensional richtigen Eingipsens wollen wir 
jetzt einen Blick werfen. Wenn wir namlich annehmen, wir hatten das soeben 
genannte Gipsmodell 1M weiter ruckwarts im Artikulator befestigt, namlich 
in der Lage S B, so ist es unsere vorhin bestatigte VorbiBprobe, welche selbst
verstandlich die genau gleiche Stellungsveranderung des Unterkiefers zum 
Oberkiefer, wie wir sie vorhin erhielten, diktiert, weil B Bl gleich ist M MI' 
Dabei stellt sich die Artikulator-Gelenkbahn automatisch so ein, daB sie dem 
Gipskie£er ermoglicht, den Punkt B nach B1 , also den M MI identischen Zahnweg 
zu machen. Diese Gelenkbahn ist G G2 • 
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Wir sehen also, daB trotz verschiedenartigen Eingipsens "die Stellungs. 
veranderung des Unterkiefers zum Oberkiefer" dieselbe blieb, daB also beide 
Unterkiefer trotz verschieden geneigter Gelenkbahnen diesel be , nennen ,vir sie 
die "richtige" VorbiBbewegung ausfuhren werden. Aber im ·Falle II auch die 
richtige Seitwartsbewegung1 Nein. Jeder Kiefer steUte sich eine bcsondere 
Gelenkbahn ein, der erstere die steilere, der zweite die £lachere. Dementsprechend 
werden in der Seitwartsbewegung verschiedene Zahnwege hervorgerufen," 

Man muB also Muller voll und ganz beipflichten, wenn er folgert: "um 
die Bewegung der Zahne herauszufinden, bedurfen wir eines Instrumentes 
zum Messen der dreidimensionalen Verhaltnisse des Unterkiefers des Patienten. 
Das besitzen wir im sog. "Gesichtsbogen". Nur mit seiner Hilfe konnen wir die 
Notwendigkeit, die Gipsmodellc dreidimensional richtig im Artikulator zu 
fixieren, erfullen". 

Es ist auch Muller zuzustimmen, wenn er schrcibt: "Die intraorale Gelenk· 
bahnmessung ist zu verwerfen." 

AIle Artikulatoren wie del' Christensens, eines del' Modelle von Fehr und 
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Abb.53. Beweisfuhrung fUr die Unzulanglichkeit aller Artikulatoren, die das 
Christensche Phanomen benutzen. (Nach M. Muller.) 

del' von Schroder· Rumpel, die auf dieser intraoralen Ermittlung del' 
Gelenkbahn fuBen, sind durchaus unzulanglich. 

Es ist aber sehr wohl moglich, durch intraorale MaBnahm6n die Bewegungs. 
graBen des Unterkiefers so exakt festzuhalten und fur die Gegenuberstellung 
del' Modelle zu verwerten, daB man daraus mit unbedingter Sicherheit die 
Gelenkbahnen geometrisch rekonstruieren kann. Ich werde darauf noch 
zuruckkommen. 

Abel' noch ein weiteres Moment bedingt die Ungenauigkeit bei del' Ver· 
wendung des Artikulators von Schroder und Rumpel. 

Bei der Benutzung dieses Instrumentes wird nur genau so wie bei dem von 
Christensen angegebenen Artikulator die Neigung einer Verbindenden zwischen 
dem Anfangs. und dem Endpunkt del' beim VOl' biB von jedem Kondylus durch· 
laufenen Bahn verwertet. Ein Blick auf die von Gysi wiedergegebenen Gelenk· 
bahnen, wie sie in Ab. 54 dargestellt worden sind, zeigt nun, daB in sehr yielen 
Fallen diese Neigung cine ganz anderc ist als die der Gelenkbahn. 

Aus dem Gesagten geht hervor, daB trotz genauester Durchfiihrung aller 
von den genannten Autoren gemachten Vorschriften nicht nul' nicht eine genaue 
Wiedergabe del' Gestalt der von den Kondylen durchlaufenen Wege zu erlangen 
ist, sondern daB auch die Wiedergabe del' Neigung diesel' Wege nur deren 
allererste Abschnitte betrifft. Benutzt Gysi die durchschnittliche Neigung des 
Aufangs del' Kondylenwege, so verwendet die Christensensche Methode (also 
auch Schroder. Rumpel) lediglich die Verbindende zwischen Anfang und 
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Ende des von jedem Kondylus durchwanderten Weges. DaB dieser aber eine 
ganz andere Neigung als der Kondylenweg selbst haben kann, geht wohl ohne 
Zweifel aus der Abb. 55 hervor, die eine von den von Gysi ermittelten Be
wegungsbahnen der Kondylen (g in Abb. 54) wiedergibt. Verbindet man 
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Abb. 54. Beispiele von linken und rechten Gelenkbahnkurven und deren Neigung 
zur Kauebene. (Nach Gysi.) 

Anfang und Ende dieser Bahn so, wie es die Benutzung der VorbiBbahn zur 
Ermittlung der Neigung jedes Kondylenweges tut, so erhalt man zweifellos 
einen ganz anderen Neigungswinkel, als ihn Gysi durch die von ihm gebrauchte 
Ubertragungsmethode mittels Aufzeichnung des Kondylenweges erhalten wiirde. 
In diesem FaIle wiirde also die im Schroder - Rumpel Artikulator wieder

9 
~ 
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Abb. 55. Kondylenwege. (Nach Gysi.) 
Die Verbindung zwischen Anfang und 
Ende jeder Bahn ergibt eine andere 
N eigung als die des Anfangs oder gar 

der ganzen Bahn. 

gegebene Gelenkbahnneigung eine von der 
tatsachlichen sehr verschiedene sein. 

Das mit Hille des so eingestellten Arti
kulators erreichte prothetische Ergebnis 
muB ein unzulangliches sein. 

Zu all den schon genannten Unzulang
lichkeiten der von Schroder - Rumpel 
beniitzten Methode kommt ein wichtiger 
weiterer Mangel, der darin begriindet liegt, 
daB bei der Aufnahme der Bewegungs
bahnen genau so wenig wie dies seinerzeit 

durch Christensen oder Luce geschehen war, vor der Einleitung der Auf
nahme eine Fixierung der Kauebenen-Hohenlage (BiBhOhe) erfolgt. Der Patient 
kann diese wahrend der Aufnahme dauernd andern. Darin liegt ein weiterer, 
wesentlicher Grund fiir die Unzuverlassigkeit dieser Methode. 

1st es also schon nicht moglich, mit den in einen Artikulator von Schroder
Rumpel eingegipsten ModeIlen diejenigen Bewegungen des Unterkiefers, bei 
denen die Zahnreihen ihre Beriihrung miteinander behalten, genau wieder
zugeben, so ist eine Wiedergabe derjenigen Bewegungen, bei denen die Zahn-
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reihen ihre Beruhrung miteinander verlieren, in auch nur angenahert genauer 
Art und Weise ganz unmoglich. 

Damit ist einem Teil der Forderungen, die ein Artikulator im Gegensatz 
zu den Kaubahntragern zu edullen hat, nicht genugt worden. 

Die Erkenntnis der Unzulanglichkeiten solcher Artikulatoren mit anatomisch 
individueller Einstellungsmoglichkeit der Modelle hat die neuere Zeit immer 
wieder auf eine andere Ubertragungsart der naturlichen Zahnreihenbewegungen 
auf den Artikulator beim Eingipsen der Modelle zuruckgreifen lassen. Es ist 
dies die von Luce (1910) als erstem benutzte Methode, die auf Angaben von 
Warnekros zuruckgriff, der versucht hatte, durch im Unterkiefer angebrachte 
Stifte auf im Oberkiefer befestigte Au£nahme£lachen die Kieferbewegungen 
zu iibertragen und so naher zu edorschen. Diese Instrumente unterscheiden sich 
von den bisher angegebenen dadurch, daB sie nicht wie jene beabsichtigen, die 
gesamten Kieferbewegungen wiederzugeben, sondern nur das Ziel haben, mit 
den in den Apparat gegipsten Modellen diese Kieferbewegungen lediglich soweit 
zu reproduzieren, als sie fur die Artikulation, d. h. 
die Beruhrung der Zahnreihen wahrend der Be
wegung, in Frage kommen. Sie wollen keinerlei 
Rucksicht auf die Kondylenwege nehmen, sondern 
nur die von den Alevolarfortsatzen durchwanderten 
Wege ermitteln und nachahmen. Da sie also nur 
beabsichtigen, die wahrend des Kauaktes vom 
Kiefer durchwanderten Bahnen wiederzugeben, so 
sollen sie im Gegensatz zu den sog. Artikulatoren 
Kaubahntrager genannt werden. 

Kaubahntrager benutzen immer im Gegensatz 
zu den Artikulatoren die intraorale Aufzeichnung 
der wahrend des Kauaktes vom Unterkiefer 
durchschwungenen Bahnen. 

Luce, dessen Kaubahntrager in Abb. 56 wieder
gegeben ist, gab dem Patienten zwei BiBschablonen 
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Abb. 56. Kaubahntrager nach 
Luce mit 2 Fiihrungsnapfen 

und 5 FiihrungsfiiBen. 

in den Mund. Die untere trug einige Stifte, die obere einen weich gemachten 
Wachswall. Bei der Bewegung kneteten die unteren Stifte in die obere 
BiBschablone die Bewegungsbahnen des Unterkiefers ein. Das Eingipsen der 
Modelle in den Kaubahntrager geschah mit Hilfe dieser BiBschablone in der 
Art, daB oberes und unteres Gipsmodell am oberen und unteren Teil des 
Kaubahntragers festgegipst wurden in der durch die beiden BiBschablonen 
fur ihre SchluBbiBstellung bezeichneten Lage. Danach wurde die plastische Masse 
in den Napfen A und B (Abb. 56) erweicht und danach Ober- und Unter
kiefermodell gemaB der in die BiBschablonen eingekneteten Wege gegeneinander 
bewegt, so daB die FuBe C (vier an der Zahl) und D in die Napfe A und B 
bestimmte Wege einkneteten, die nach dem Erstarren auch dann noch die 
Ausfuhrung der durch die BiBschablonen aufgeschriebenen Wege des Unter
kie£ers nachzuahmen gestatteten, wenn diese von den Modellen entfernt wurden. 

Der Mangel dieser Methode lag einmal darin, daB die Kauebenenhohenlage 
nicht vor der Aufnahme der Bewegungsbahnen festgestellt wurde (wie es auch 
Christensen und spater Schroder - Rumpel, Fehr, Winkler nicht getan 
haben), der Patient konnte also wahrend jeder Kauphase eine besondere Hohenlage 
der Kauebene wahlen. Zum anderen bestand der Mangel dieser Methode darin, 
daB die FuhrungsfuBe im Kaubahntrager einander zu sehr benachbart lagen. 
Sobald die Scharnierachse X fortgenommen war, waren bei der Bewegung 
der beiden Modelle gegeneinander sehr leicht Kippungen moglich infolge des 
Eigengewichtes der Modelle. 
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Dieser gleiche Mangel wohnt auch noch manchen der spateren Kaubahntrager 
iune, die auf der Konstruktion von drei Napfen und darin ruhenden drei FiiBen 
basieren, zumal wenn kleine Napfchen und diinne FiiBe benutzt werden. Wir 
werden darauf noch zuriickkommen miissen. 

So wie der von Luce angegebene Kaubahntrager gehort auch der von Fehr 
als "Saxonia·Artikulator" bekannt gewordene Apparat zu den Kaubahntragern 
fiir beliebige Modelleinstellung. Dieser von Fehr angegebene Kaubahntrager 
hat nicht einmal drei Fiihrungsnapfe und -fiiBe, sondern nur zwei. Abb. 57 u. 58 
soIl ihn skizzieren. Wenn Ober- unter Unterkiefermodell mittels gewohnlicher 
BiBschablonen so an den Ober- und Unterteil dieses Kaubahntragers fest
gegipst sind, daB sie sich in SchluBbiBstellung einander gegeniibergestellt be
finden, so werden die Prothesen derart hergestellt, daB sie den Anforderungen an 
eine einwandfreie Okklusion geniigen. Der so angefertigte Ersatz soIl dem Pat. 
iibergeben und von diesem einige Tage getragen werden. Danach erst soIl 
die Einartikulation vorgenommen werden. "Auf die zweiten unteren Molaren 
wird, nachdem sie etwas angewarmt wurden (vorsichtig), etwas heiBe weiche 
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Abb.57. "Saxonia-Artikulator" nach Fehr. 
Die Seite zum Aufstelien der kiinstlichen 
Zahnreihen in Okklusion tragt 3 kleine 
Nuten zur genauen Aufnahme der FiiBe. 

Abb.58. "Saxonia·Artikulator" mit den zum 
Einschleifen eingegipsten Prothesen tragt 
zwei Napfchen, die mit Schellack gefiillt 
sind. Der vordere FuB gleitet auf einer leicht 

konvexen Flache. 

Kerr- oder Stentsmasse aufgetragen und nun der Ersatz dem Patienten schnell 
in den Mund gesetzt. lndem man jetzt mit der linken Hand das ObergebiB, 
mit der rechten das UntergebiB auf dem Kiefer leicht festhalt, laBt man schnell 
Bewegungen machen unter standiger gegenseitiger Beriihrung der Ersatzstiicke 
Man beauftrage den Patienten, die Zahne leicht aneinander zu rei ben 
in allen nur moglichen Richtungen". 

1m Laboratorium werden die Prothesen im richtigen SchluBbiB, wie er 
durch die kiinstlichen Zahnreihen gegeben ist, eingegipst. Der die untere Prothese 
tragende Teller c wird auf die Schellackseite des Untcrteils gesetzt. Die dort 
in den beiden Napfchen befindliche Schcllackmasse wird erweicht und vermittels 
der aufeinander gleitenden kiinstlichen Zahnflachen undder in die Abdruckmasse 
eingezeichneten Bahnen Oberteil und Unterteil gegeneinander bewegt. Man 
solI die Zahnreihen - wie es in der Vorschrift wortlich heiBt - "nur anein
ander entlang tasten". "Nach Erharten der Schellackform wird die Ab
druckmasse von den unteren Mahlzahnen abgesprengt und nun aIle hinderlichen 
Ecken und Kanten an den oberen und unteren Zahnen abgeschliffen unter 
standiger Nachpriifung durch Ausfuhrung von Bewegungen." Abb. 57 zeigt 
den Kaubahntrager in einer Anordnung, die das Aufstellen der kiinstlichen 
Zahnreihen in richtiger Okklusion erlaubt, Abb. 58 zeigt die Stellung des 
Kaubahntragers so, daB die hinteren FiiBe des Oberteils in den zwei mit Schellack 
gefiillten Napfchen stehen, der vordere FuB auf einer leicht konvexen Flache ruht. 
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Der Mangel dieses Kaubahntragers beruht darin, daB er versucht, mittels 
zweier FUhrungsnapfchen die Bewegungen des Unterkiefers im Raume beim Kauen 
nachzuahmen. Weder die Seitwartsschwingungen noch die Sagittalbewegungen 
des Unterkiefers konnen dadurch genau kopiert werden. Auch die Aufnahme 
der Bewegungen des Unterkiefers laBt viel zu wiinschen ubrig. Der Patient 
hat durch das Tragen der lediglich 
in Okklusion aufgestellten Prothesen 
sich bereits an neuartige Situationen 
mehr odeI' minder gut gewohnen 
miissen. Die von ihm ausgefiihrten 
Bewegungen mit den Pl'othesen, auf 
deren unterer Zahnreihe weiche Ab
druckmasse aufgetragen worden ist, 
sind bis zu einem gewissen Grade 
erzwungene. Die einander gegen
iibergestellten Zahnreihenglieder er
lauben ja durch ihre willkiirlich 
einander zugewendeten Kau£1achen 
nicht die Ausfiihrung del' dem be
treffenden Individuum eigenartigen 
Kieferbewegungen. 

So konnte diesel' genial einfache 
Apparat den notwendigerweise an 
ihn zu stellenden Anforderungen 
nicht geniigen. 

Abb.59. Kaubahntrager nach Eichentopf 
(alteres Modell). 

1m Gegensatz zu dem von Fehr angegebenen Kaubahntrager stellt del' von 
Eichentopf konstruierte einen solchen dar fUr bestimmte Modelleinstellung. 
Abb. 59 und 60 zeigt diesen Kaubahntrager in zwei Modellen. Er besitzt 
drei Fiihrungsnapfchen. Seine Handhabung erfolgt nach folgenden Regeln: Die 
BiBhOhe wird dul'ch eine auf del' unteren BiBschablonen-Basis£1ache in del' 
Gegend der Molaren ange brachte 
Langsleiste, der eine auf del' 
oberen BiBschablonen-Basis£1ache 
angebrachte Querleiste gegen
ubersteht, ermittelt und fest
gestellt . Eichentopf selbst be
schl'eibt die nun zu el'greifenden 

MaBnahmen folgendermaBen 
weiter: "Wird die BiBnahme 
ohne Leisten ausgefiihrt, so ist 
die Sicherung der Hohe spateI' 
den zweiten Pramolaren in Form 
von je zwei sich beriiilrenden 
Zapfen (in dem Artikulator) an
zubringen. 

Zum Zwecke del' Geradstellung 

Abb. 60. Kaubahntrager nach Eichentopf 
(neueres Modell). 

der Modelle im Appal'ate wird nunmehr bei totalem Ersatz die Visierscheibe 
auf dem oberen Rande del' markierten Horizontallinie im Munde zentrisch 
und parallel zur Linie odeI' Ebene "Ohroffnung-Nasenwurzel" mit Hilfe 
eines Bandes (Stripsstreifens) eingestellt, dabei visiert frontal del' hori
zontale Drabt del' Schiene den Lippenschlitz, del' vertikale sagittale die 
Mittellinie des Schadels. Nach Einstellung wird die Schiene mit Hart-Glas
wachs fixiert. 
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Die Schablonen werden jetzt, wie ublich, verschmolzen und mit den Modellen 
in den Artikulator nach vorheriger Anpassung eingegipst ..... 

. . . . . "Hierzu ist der Apparat als Scharnierartikulator herzurichten, d. h. 
die Fiih,rungsstifte sind zentral in die Trichter einzustellen, zu fixieren, die 
Achse ist mittels der auBeren Schrauben- und Achsenstecker in den Gelenk
scheiben festzustellen und der Visierschienenhalter mit Falz aufzustecken. 

Beim Eingipsen ist zu beachten, daB die in der BiBschablone frontal markierte 
Horizontallinie (Lage des Lippenschlitzes) in gleicher Hohe mit der Oberflache 
des Bogens steht. Bei der Verwendung der Visierschiene ist diese nur in den 
Falz des Bogens zu legen. Besondere MaBe zu den Gelenken sind nicht ein
zuhalten. 

Vorbereitung zur Aufnahme der Kaubewegungen. 
Der Halter (nebst Schiene) wird entfernt, die Ersatzzahne werden im Ober

teil nur bis zu den 1. Pramolaren inkl., im Unterteil bis zum 2. Pramolaren 
nach anatomischen und mechanischen Vorschriften auf die Grundplatten in 
SchluBstellung aufgebaut, die Leisten bleiben zur Sicherung der BiBhohe (durch 
den Kontakt) stehen, und die Walle werden schmal geschnitten. 

Die Aufstellung der oberen Frontzahne ist nicht unbedingt erforderlich, an 
ihre Stelle muBte jedoch ein Wachswall treten. 

Beim Aufbau wird zunachst die Stellung der unteren und der oberen Incisivi 
durch vorubergehendes Anlegen des Bogens in den Artikulator bestimmt. Seine 
Oberflache zeigt die Lage des Lippenschlitzes (Beginn der Kauebene) an; hiernach 
richtet sich die gegenseitige Anpassung der unteren und oberen Incisivi und ihre 
richtige Hohenlage zu den Kiefern. 

Unnotige und den Aufbau hindernde Teile der Grundplatten sind abzutragen. 

Aufnahme der Kaubewegungen. 
Nachdem diese Teilaufstellung beendet ist, wird der ArtikulationsbiB ge

nommen. Zu diesem Zwecke wird die Stellung und Lage der Zahne zunachst 
in kosmetischer Beziehung im Munde des Patienten reguliert; sodann werden 
die Pramolaren, im besonderen deren Kauflachen, der Richtung der Seitwii.rts
ofinung angepaBt. Die Pramolaren und die oberen Frontzahne sind hierzu 
schwach zu erwarmen und die oberen Eckzahne zu entfernen. 

Nach Fixierung der Biscuspidaten folgt HockerbiB nach vorn (die oberen 
1. Pramolaren stehen uber den 2. unteren) in dieser Stellung An- und Auf
einanderlegen der Schneidezahnflachen (je ein Fall, geringer "OberbiB oder 
KopfbiB) und hierauf SchluBbiB. 

Nun erst ist es moglich, ohne Hindernis samtliche Kaubewegungen aus
fiihren zu lassen. Die palatinalen Flachen der Frontzahne, die Lucken der 
Eckzahne und oberen schmalen Walle werden zu diesem Zwecke mit einer weichen 
Wachsschicht belegt - die Pramolaren vom Wachs freigelassen - SchluBbiB 
genommen und nun die Offnungsbewegungen nach. seitwarts, zuerst maBig, 
dann mit zunehmender Ausdehnung, der KauflachengroBe der oberen Pra
molaren entsprechend, im weiteren Vorwarts- und Abwartsschieben bis zur 
Hockerstellung ausgefiihrt. Auch sind bei ruckwartsgeneigtem Kopfe Offnungs
und SchlieBbewegungen, und bei Geschicklichkeit des Patienten EinbeiB
bewegungen zur SchluBstellung voltenartig zu machen. 

Durch diese Flachenaufnahme sind die notigen Artikulationsbewegungen -
die Haupt-, Mahl- und kleineren Offnungsbewegungen, vorwarts und trans
versal - und damit die verschiedenen Neigungslagen der Kiefer zueinander 
in Wachs raumlich festgelegt. Wahrend der Aufnahme ist die Hohe des SchluB
bisses bei vorhandem"ll Leisten immer noch durch den Kontakt gesichert. 
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Ubertragung der BeiBeindriicke auf den Artikulator. 

Die Schablonenteile bringe man nunmehr im SchluBbiB auf die Modelle 
zuriick und befestige sie dasel bst mit Wachs; die :Fiihrungsstifte des Artikula tors 
sind zu heben und zwar so viel, daB sie nur noch einige Millimeter in die 
Trichter hineinragen; in dieser Lage sind sie zu fixieren. 

Die drei Trichter werden hierauf mit weichem KupferamaIgam oder sonstigem 
geeignetem Material (Zement, Schellack, Siegellack, Kerrscher Masse usw.) 
ausgefiillt, es wird die Achse in den Lagern durch Aufdrehen der auBeren 
Schrauben rechts und links und Entfernen der Achsenstecker gelockert (Gelenk
artikulator) und die BiBweise wird durch vorsichtiges Entlanggleiten der unteren 
Zahne und Leisten in den BiBeindriicken des Oberteiles auf die Tellerchen 
iibertragen. Hierbei ist der Artikulator in beide Hande zu nehmen (das Unterteil 
nach oben) und darauf zu achten, daB die drei Tellerchen ohne Kraftanwendung 
einen gleichmaBigen Druck erhalten." 

Die Verwendung dieses Apparates verlangt eine Sitzung mehr als die Be
nutzung des gewohnlichen Scharnier-Okkludators. Sie verlangert die fiir 
die einzelnen Sitzungen zu verwendende Zeit urn ein nicht geringes MaB und 
stellt an den Behandelnden sicher hohe Geschicklichkeitsforderungen. Das 
Anbringen der Visierschiene, das Anpassen der Pramolaren-Kauflachen an die 
"Richtung der SeitwartsOffnung" im Munde erfordert neben Zeit zugleich 
oftmals groBe Geschicklichkeit. Auch an den Laboratoriumsmechaniker stellt 
das Einbringen der Modelle in den Apparat keine geringen Genauigkeits
anforderungen und bedingt bedeutend mehr Zeitaufwand als die Verwendung 
des gewohnlichen Okkludators. Allerdings ist das mit dem Instrument von 
Eichentopf zu erreichende Resultat von so hervorragender Vollkommenheit 
gegeniiber jenem, daB beide gar nicht miteinander verglichen werden diirfen. 
Ein Mangel dieses Apparates selbst besteht in der Kleinheit der Fiihrungsnapfe 
und in der Tatsache, daB die Bewegungen des Kiefers nur durch drei ]'iihrungs
stellen festgehalten und wiedergegeben werden. 1ch werde hierauf noch naher 
eingehen. 

Eine sehr originelle Methode zur Erlangung einwandfrei artikulierender 
Prothesen haben Frank und Winkler (1923) angegeben. Das von diesen 
Autoren genannte Verfahren bedient sich nach Frank der gewohnlichen Fest
stellung des SchluBbisses. Nach Winkler muB hierbei schon die besondere 
Speesche Kurve ermittelt werden. Er bewerksteIligt dies durch die Benutzung 
des Christensenschen Phanomens, mit dessen Hilfe er im Munde des Patienten 
die diesem eigene Sagittalkriimmung der ZahnbOgen ermittelt und die ent
sprechend gestalteten BiBschablonen so einrichtet, daB sie, ohne sich zu iiber
decken, wahrend der verschiedenen Bewegungen miteinander in Beriihrung 
bleiben. Die ermittelte BiBh6he wird in einem gewohnlichen Klappokkludator 
festgestellt. Die untere Prothese wird jetzt vollstandig fertiggestellt. Zugleich 
stellt Frank im Oberkiefer jederseits einen Molar oder Pramolar als "Fiihrungs
elemente" auf. Frank stellt die untere Prothese ohne irgendeine Fiihrung 
auf. Winkler stellt nicht die untere, sondern die obere Prothese zuerst her. 
Die Zahnreihe stellt er unter der Fiihrung der unteren BiBschablone so auf, 
daB aIle Hocker die Oberflache des Wachswalls beriihren. Winkler benutzt 
keine "Fiihrungselemente", sondern macht den der fertigen Prothese gegen
iiberstehenden Wachswall etwas hoher als die in einem gewohnlichen Klapp
okkludator festgestellte BiBhOhe anzeigt. Die fertige Prothese und die Schablone 
werden in den Mund des Patienten gegeben und dieser wird dazu aufgefordert, 
zu kauen. Dabei kneten die Zahne der fertigen Prothese in den Wachswall 
Vertiefungen hinein. 
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Die so gewonnene "KaubiB£laehe" wird mit Gips ausgegossen, dem noeh 
nieht mit einer Prothese versehenen Modell aufgesetzt und am freien Oberteil 
des Okkludators festgegipst. Die kiinstliehen Zahne werden nun so aufgestellt, 
daB sie mit ihren Flaehen den Bewegungsflaehen des ihnen gegeniiberstehen

Abb.61. Kaubahntrager nach Wustrow. 

den Modells im Gegenkiefer 
genau anliegen. 

Die von Frank gewahlten 
"Fiihrungselemente" zwingen 
den Kiefer zu Bewegungen, die 
ihm nicht gemaB sind. Werden, 
wie Winkler es tut, keine 
"Fiihrungselemente" benutzt, 
so kann der Kiefer wiihrend 
cler einzelnen von ihm dureh
laufenden Kauphasen versehie
dene Kauebenenhohen ein
nehmen. Ein so gewonnenes 
Modell der Zahnreihenbewe
gungsbahnen kann nieht beim 

Aufstellen der Gegenzahnreihe einwandfrei leiten. 
Beide Methoden, deren grundlegende Angaben naeh Winklers eigenen 

Ausfiihrungen von Winkler stammen, haftet der weitere Naehteil an, daB beim 
Allfstellen der kiinstliehen Zahne die aus Gips bestehenden Bewegungsflaehen 
leieht besehadigt werden und dann nieht mehr riehtig zu fuhren vermogen. 

Der von mir konstruierte Kaubahntrager ist ein soleher fur beliebige Modell
einstellung mit einer Vierpunktfuhrung. Er besteht, wie es Abb. 61 zeigt, 

Abb. 62. Die obere Prothese ist voIIkommen 
fertig vuIkanisiert und ausgearbeitet, die 

untere in Wachs modeIIiert wie im 
gewohnIichen KIa ppokkIuda tor. 

Abb.63. Kaubahntrager nach Wustrow 
mit fertiger oberer Prothese und unteren 
KaubiBblechen, die die bei der BiBnahme 

ermitteIte BiBhOhe fixieren. 

aus einem Oberteil, das 4 FuBe tragt und einem Unterteil, das vier verhaltnis
maBig groBe Fiihrungsnapfe besitzt, in deren Mitte die vier FiiBe in sehr 
seiehten Eindellungen (den von Sehlampp angegebenen SehluBbiBpunkten) 
aufruhen. Rings urn die Fiihrungsstifte herum sind die Napfe mit plastiseher 
Abdruekmasse gefiillt. 

Naehdem die beiden Modelle z. B. eines zahnlosen Kiefers dureh gewohn
liehe BiBsehablonen so in den Kaubahntrager eingegipst worden sind, daB sie 
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sich in der ihnen gemiiBen SchluBbiBstellung befinden, werden beide Prothesen 
wie im Klappokkludator mit mittlerer sagittaler (Speescher) Kriimmung und 
geringem SchneidezahniiberbiB in Wachs modelliert, und sofort danach wird 
die obere Prothese vollstandig fertig vulka· 
nisiert und poliert. Dies geschieht am besten 
mittels der Tropfmethode (s. spater), so daB 
das Modell in seiner Situation im Kaubahn· 
trager unverandert erhalten bleibt. Die fertige 
Prothese wird darauf zuriickgesetzt. Abb.62 
zeigt diese Situation der beiden Prothesen, 
von denen die obere vollstandig fertig vul· 
kanisiert und ausgearbeitet der untcren in 
Wachs aufgestellten gegeniibersteht. 

An die Stelle der unteren Prothese, die 
vom Modell abgenommen wird, wird darauf 
eine Schellackbasisflache gesetzt . Jederseits 
wird ein sog. KaubiBblech so in die Schel· 
lackbasisflache eingeschmolzen, daB es mit 
seiner der oberen Zahnreihe zugekehrten 
Kriimmung in je einem Punkte die Kau· 
furche des ihm gegeniiberstehenden Pra· 
molaren in der SchluBbiBstellung beriihrt. 
Abb. 63 zeigt dia Situation. 

Auf die untere Basisflache wird jetzt 
soviel Bienenwachs aufgetragen, daB die 

Abb. 64. Die KaubiBschablone ist im 
Kaubahntrager d er fertigen oberen 
Prothese genau so gegeniiber aufge· 
stellt worden, wie sie wahrend der 
SchluBbiBstellung im Munde des 

Patient en der f ertigen oberen 
Prothese gegeniiberstand. 

Hohe der AufbiBflache etwas von diesem Bienenwachswall iiberragt wird. Die 
fertige Prothese sowohl als auch die so gewonnene KaubiBschablone werden 
in die Mundhohle des Patienten gesetzt, und es wird diesem der Auf trag erteilt, 
Kaubewegungen auszufiihren. Er soll so tun, als wolle er das Bienenwachs 
zerkauen. Diese Bewegung laBt man den Patienten etwa fUnf Minuten hindurch 
ausfiihren. Da er hierbei ermiidet, so gleitet der Unterkiefer wahrend dieser 
Mal3nahme automatisch in seine 
richtige Ausgangsstellung zu· 
riick. Man erhalt also in der 
KaubiBnahme eine sehr zuver· 
lassige Kontrolle der durch die 
BiBnahme ermittelten SchluB· 
biBstellung. Beim Kauen gleitet 
ja der Unterkiefer immer wieder 
in die SchluBbiBstellung zu· 
riick. Sie stellt einen Teil der 
Artikulationsstellungen der Kie· 
fer dar. Man bringt die so 
hergestellte KaubiBschablone, 
nachdem das Wachs allmahlich 

Abb.65. Der Unterteil des Kaubahntragers wird 
in heiJ3es Wasser gestellt. 

erstarrt ist, mit den hineingegrabenen Kaubewegungsbahnen auf ihr (hier 
Unterkiefer) Modell zuriick in den Kaubahntrager. Abb.64 zeigt diese Phase. 

Wie Abb. 65 zeigt, wird der Unterteil des Kaubahntragers darauf in einen 
Topf mit heiBem Wasser gestellt. Dadurch erweicht die in seinen Nap£en 
befindliche plastische Abdruckmasse. Man bringt danach die KaubiBschablone 
auf das untere Modell zuriick, und bewegt nun die obere Prothese unter der 
Fiihrung der Kaubewegungsbahnen im Wachswall der KaubiBschablone allseitig 
hin und her. Dabei graben die FiiBe des Kaubahntrageroberteiles in dieplastische 
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Abdruckmasse der Nap£e des Unterteils Bahnen ein, die nach der Erstarrung 
der plastischen Abdruckmasse eine Bewegung zwischen Oberteil und Unterteil 
des Kaubahntragers nur in derselben Art zulassen, wie sie mit Hille der KaubiB
schablonen moglich gewesen ist, d. h. in der Art, wie sie im Munde des Patienten 
statthaben. Abb. 66 zeigt, wie man beim Ubertragen der Kaubewegungen 
in den Kaubahntrager am besten diesen behandelt. Man umgreift voll das obere 
Modell mit der daran festgewachsten Prothese und halt den Unterteil mit der 
auf dem Unterkiefermodell festgewachsten KaubiBschablone fest . Man fiihrt 
die obere Prothese und so den Kaubahnoberteil in den im Wachswall befindlichen 
Kaubahnen derart, daB man allseitig Fiihlung mit der KaubiBschablone halt 

Abb. 66. Die obere Prothese wird in den in 
der Kaubillschablone aufgenommenen Kau
bahnen hin und her bewegt, wodurch die Fiille 
des Oberteils in die weiche plastische Masse 

der Napfe des Untereils die Kaubahnen 
hineinkneten. 

und dabei die obere Prothese sagittal 
und wie urn eine vertikale, etwa 
durch die Handmitte gehende Achse 
bewegt (da man so die SeitbiB
bewegungen des Unterkiefers am 
leichtetesten nachahmen kann). 
Abb. 67 zeigt den Kaubahntrager 
in aufgeklapptem Zustand. Man 
sieht im Unterteil die Napfe mit 
den in sie hineingekneteten Bewe
gungsbahnen . Hat man so im Kau
bahntrager das Instrument erhalten, 
mit dem man alle Bewegungen und 
nur diejenigen ausfuhren kann, die 
der betreffende Kiefer zu durch
laU£en vermag, so setzt man die 
bereits in Wachs modellierte Pro
these auf ihr Modell (in diesem 
Falle das untere) zuruck und richtet 
sie so ein, daB sie eine einwandfreie 
ArtikUlation mit ihrer Gegenprothese 
zeigt. Hiernach wird auch diese 
Prothese in der iiblichen Art £ertig 
gemacht. Beide Prothesen werden 
nach ibrer vollstandigen Herstellung 
im Kaubahntrager auf den in ihm 
erhalten gebliebenen Modellen genau 
auf die Zulanglichkeit ihrer Artikula-
tion nachgepriift und eventuell nach

geschliffen. Man erhalt auf diese Weise Prothesen, die ohne jede HilfsmaBnahme 
in den Mund des Patienten gesetzt werden konnen, ohne auch nur das geringste 
Schleifen zu verlangen. 

Dies gilt auch fur Teilprothesen, die im Kaubahntrager hergestellt worden 
sind, wenn man die V orsicht angewandt hat, die im Modell in Gips wieder
gegebenen Zahne mit einer SchellacklOsung zu iiberziehen. Eine Verletzung 
dieser Gipszahne wird durch einen solchen Uberzug schwerer und sicher sofort 
sehr deutlich. 

Bei der Herstellung von Teilprothesen muB man stets die Prothese fiir den
jenigen Kiefer zuerst anfertigen, der die meisten Zahne zeigt. 

Benutzt man den soeben beschriebenen Kaubahntrager, so verwendet man 
zweckmaBigerweise zur Herstellung der Basisflache die Tropfmethode. Sie ist 
in einem spateren Abschnitt, "Herstellung der Basisflache" , beschrieben worden. 

An dieser Stelle miissen noch zwei Fragen erortert werden: 1. Gibt ein 
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Kaubahntrager die Bewegungsbahnen des Unterkiefers genau wieder? und 
2. reicht es nicht aus, Kaubahntrager mit drei Fuhrungsnapfen zu verwenden? 

Gerade diese letzte Frage ist bisher hie und da gerne mit dem Hinweis auf 
die Tatsache erledigt worden, daB ein Korper im Raum, also auch eine Raum
kurve durch die Bestimmung ihrer Lage zu den drei Ebenen des Raumes ge
nugend festgelegt sei. Jede }%ene sei dureh die Angabe dreier Punkte genugend 
bestimmt. Man glaubte hieraus den SchluB ziehen zu diirfen, daB dement
sprechend aueh eine dreifaehe ]\ihrung im Kaubahntrager genugen musse. 

Theoretisch war dieser SchluB fraglos herechtigt. Wir kennen nur eine 
Dreidimensionalitat. Geometriseh genommen, muBte es als genugend erscheinen, 
wenn im Kaubahntrager drei Fuhrungen Verwendung fanden. Praktisch abel' 
reihte sich hier sofort die Frage an, ob nicht vielleieht doch mechanische 
Hilfsmittel zwangsweise stets so ungenau seien, daB eine vierte Fuhrung 
notig sei, um jede Nebenbewegung auszuschlieBen. 1m abstrakten Reich del' 

Abb.67. Kaubahntrager in aufgeklapptem Zustand mit den in die Napfe iibertragenen 
Bewegungs bahnen. 

Geometrie genugt es allerdings, den Von einem wandernden Punkt durch
laufenen Weg dadurch zu bestimmen, daB man seine jeweilige Lage durch 
Projektionen auf die drei Raumebenen festhalt. 1m Gebiete aber der praktischen 
Mechanik darf man nicht vergessen, daB jede Fuhrung (besonders wenn sie 
einfacher Natur ist) Nebenbewegungen ermoglicht. Schon wenn man die 
abstrakte geometrische Projektion durch Bleistiftzeichnung darzustellen sucht, 
verlieren die Projektionen an Genauigkeit. Der Bleistiftstrich hat eine gewisse 
Breite, wahrend die Breite der gedachten geometrischen Projektion gleich Null 
ist. Der Bleistiftstrich erlaubt schon Aberrationen. Sic konnen naturlich noch 
leichter eintreten, wenn statt der Zweidimensionalitat der Bleistiftlinie (Blei
stiftprojektion) die dreidimensionale korperliche Projektion, wie sie ein Kaubahn
trager mit drei Fuhrungselementen benutzt, gewahlt wird. Jedes Fuhrungs
stiftes Bahn, die er in plastische Abdruckmasse oder Amalgam (usw.) eingrabt, 
hat nicht nur eine Breite, sondern auch mehr oder weniger schrage Begrenzungs
flachen. Jedem der drei Fuhrungsstifte sind demnach reichlich Nebenbewegungs
moglichkeiten gegeben. 

War diese Uberlegung richtig, so muBte ein Kaubahntrager mit nur drei 
Fuhrungen ungenugend sein. Die in ihm moglichcn Ncbenbewegungen konnen 
keine eindeutige Leitung bei der Aufstellung der kunstlichen Zahne zulassen. 

Eine exakte Nachprufung dieser Fragen hat auf meine Veranlassung 
Flatow in einem von mir angegebenen Apparate vorgenommen. 
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Es wurde ein Raum mit genau senkrecht aufeinanderstehenden Wanden 
hergestellt. Die vordere Wand wurde fortgelassen. Die obere wurde so angeordnet, 
daB sie senkrecht verschieblich war. Auf der Grundflache dieses Raumes wurde 
eine Vorrichtung angebracht, die es erlaubte, den nachzupriifenden Apparat 
stets wieder an denselben Ort zu bringen. Die Wande des Raumes wurden, 
urn jegliche Verziehung auszuschlieBen, aus Sperrholz hergestellt. Abb. 68 zeigt 
den Apparat mit dem hineingestellten, eine vollstandige Prothese tragenden 
Kaubahntrager. 

Von diesem gehen auf je eine exakt sagittal, frontal und horizontal 
gestellte Glasplatte (die beruBt ist) Schreibstifte. Bei Bewegungen des Kau
bahntragers zeichnen diese Stifte demnach die auf die drei Raumebenen pro-

- -~ .. 
Abb.68. Versuchsapparat mit oberer und unterer Prothese. 

jizierten, vom Kaubahntrager durchwanderten Wege auf. Der untere Teil des 
Kaubahntragers ist unverriickbar auf der Grundflache des Apparates be£estigt. 

Zuerst wurde die Frage danach, ob man mit dem Kaubahntrager die Kau
bewegungen genau wiedergeben k6nne, zu beantworten getrachtet. Die plastische 
Abdruckmasse in den Napfchen wurde weich gemacht. Unter der Leitung der 
exakt miteinander artikulierenden Zahnreihen auf den in den Kaubahntrager 
eingegipsten Modellen wurden jetzt durch Bewegung des Kaubahntrager-Oberteils 
Kaubewegungen ausgefiihrt. Dabei kneteten die FiiBe in die plastische 
Masse der Napfchen des Kaubahntrager-Unterteils Bahnen ein. Bei dieser 
MaBnahme zeichneten die yom Kaubahntrager abgehenden, projizierenden Stute 
die Bewegungen auf die drei in den verschiedenen Raumebenen liegenden 
Ebenen. 

Nach der Erstarrung der Abdruckmasse in den Napfchen wurden die Prothesen 
von den Modellen abgenommen und nachgepriift, ob sich mit dem Kaubahn
trager dieselben und nur dieselben Bewegungen ausfiihren lie Ben wie vorher mit 
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den Prothesen. Es wurden zu diesem Zwecke die Glasplatten durch neue, eben
falls beruBte, ersetzt. Es ergab sich, daB man nach der Hinwegnahme der 
Prothesen ebenfalls nur die Bewegungen ausfiihren konnte; wie man sie aus
gefiihrt hatte mit den beiden exakt miteinander artikulierenden Prothesen. 
Man erhielt genau diesel ben Kurven wie vordem. 

Versuche am Phantom-Modell im Vierpunkt-Kaubahntrager nach W u s tr 0 w. 
I. Seitwartsbewegung nach rechts und links. 

1. Phanromprofnese --- L 
1a 1b 1c 

2. Kal1bi8scnablone --- L 
2a 2b 2c 

3. nacn Konlakfunlerbrechl1l1!J tier --- L 
belden Kieftr (reine NJ;o/chenfijnrl1ng) 3a Jb 3c 

al1sgefohrt vom: sagilla/e", verlika/e", /a/erd/en 
Kurvenfiiflrungsslt/1 

II. Sagittalbewegung des Kiefers. 

1. Phanlomprolhese I I " fa., fb 1c 

2. Kal1bi8schablone 
I I "-

2 a., 2b 2c 
3. nach Konlaklonterbrechong o'er I I ....... 

beiden Kiefer (reine Na'pfchenjiinrl1ng) Sa 3b Jc 

aosgefiinrl vom: sagitta/en, verfikd/en, la/era/en 
Kurvenj'iiflrungss/(ji' 

III. Sagittalbewegung zugleich mit Seitwartsbewegung 
des Kiefers nach links. 

1. Phanroml'rolhese L.. A > fa., th 

2. Kal1bi8scn<1blone L. A ~ 
2a Zb 2c 

3. nach Konlakll1nlerbrechl1ng der L.. fl ~ beiden Kiefer (re,ne N.ipfchenfonrong) Sa b Jc 

<1osgefohrl vom: sdgitta/en, verl/ka/en, latera/en 
!(urvenfiiflrungssfiji' 

Abb 69. Graphische Darstellung I, II, III. 
1. Bcwegung unter der Fiihrung der beiden Prothesen. 2. Bewegung unter der Fiihrung 
zwIschen Kaubi13schablone und Prothese. 3. Bewegung unter alleiniger Fiihrung der in 

die Napfchen eingekneteten Wege nach Fortnahme der Prothesen von don Modellen. 

Es wurde jetzt die obere Prothese wieder auf ihr Modell in den Kaubahn
trager gesetzt. Auf das untere Modell wurde eine KaubiBschablone gesetzt. 
Der Wachswall dieser wurde plastisch gemacht. Unter der Fiihrung der in den 
Napfchen eingekneteten Bahnen wurden darauf Kaubewegungen mit den oberen 
kiinstlichen Zahnen gegen die KaubiBschablone ausgefiihrt. Dabei knetete 
die obere Zahnreihe in den Wall der KaubiBschablone Bewegungsbahnen hinein. 

Nach der Erstarrung dieser wurden die in die Kaubahntragernapfchen ein. 
gekneteten Bewegungsbahnen eingeebnet, so daB die FiiBe des Kaubahntragers 

Handbuch der Zahnheilkunde. III. 3. A. 23 
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bei Bewegungen des Kaubahntrager-Oberteiles keinerlei Hemmung fanden. 
Allein unter der Fiihrung der gewonnenen KaubiBschablone wurden nun die 
in dieser festgeha1tenen Bewegungen mit der oberen Prothese ausgefiihrt. 
Auf die erneuerten Glasplatten zeichneten dabei die yom Oberteil ausgehenden 
Stifte Kurven, deren Gestalt dariiber genauestens Auskunft geben konnte, 
ob durch die KaubiBschablone dieselben und nur dieselben Bewegungen er
moglicht wurden als mit den einander in einwandfreier Artikulation gegeniiber
gestellten Zahnreihen. Abb. 69 gibt Auskunft dariiber, daB tatsachlich nur 
die gleichen Bewegungen unter den verschiedenen geschilderten Umstanden 
auszufiihren waren. Die gewonnenen Kurven stimmen auf das genaueste iiberein. 

Abb.70. Vierpunktkaubahntrager nach 
Wustrow fUr DreipunktfUhrung umkon
struiert. Obere und untere Phantomprothese 
und die die Zeichenstifte tragende Platte 
sind zur Durchfiihrung der Versuche eben
falls in diesen Kaubahntrager festgegipst. 
Die beiden seitlichen vorderen Kaubahn-

tragerfiil3e sind aul3er Funktion gesetzt. 

Es sind keine Nebenbewegungen 
moglich gewesen. 

Da eine Reihe von Versuchen stets 
den gleichen Erfolg ergaben, so war 
damit die erste Frage nach der Ge
nauigkeit der durch den Kaubahn
trager wiedergegebenen Kurven be
jahend beantwortet. 

Auf dem beschrie benen Wege wurde 
auch die Nachpriifung dariiber, ob 
etwa auch eine Fiihrung mit drei 
FiiBen fiir die Wiedergabe der Kau
bewegungen geniige, vorgenommen. 
Durch das Anbringen eines neuen 
Napfchens und eines Fiihrungsstiftes 
genau vor der Mitte des Kaubahn
tragers wurde zuerst der urspriinglich 
vierfiiBige Kaubahntrager zu einem 
dreifiiBigen gemacht. Abb. 70 zeigt 
diesen Kaubahntrager. In Abb. 71 (IV) 
sind die mit diesem Apparate erzielten 
Kurven wiedergegeben. Man sieht 
deutlich, daB Nebenbewegungen mog
lich sind. Sie sind in den haken
formigen Linien zum Ausdruck ge
komme.n, die sich neben den Grund
kurven befinden. 

In derselben Art wurden die Versuche mit dem von E i c hen top f konstruierten 
Kaubahntrager vorgenommen. Abb. 71 (V) zeigt die mit diesem Apparate 
gewonnenen Kurven. Man sieht deutlich, daB er nicht nur die mit den einander 
in exakter Artikulation gegeniibergestellten Zahnreihen auszufiihrenden Be
wegungen wiedergibt, sondern noch Nebenbewegungen erlaubt. Es muBten sich 
bei der Nachpriifung des von mir konst.ruierten, nachtraglich mit drei Fiihrungs
elementen versehenen Kaubahntragers andere Kurven ergeben als bei der 
Nachpriifung des von Eichentopf konstruierten Apparates, weil in beiden 
Fallen der Abstand des Symphysenpunktes von den zeichnenden Stiften ver
schieden groB war. 

Das, was theoretisch zu erwarten war, ist durch diese Reihe von Versuchen 
bewiesen worden. Es reichen drei FiiBe nicht aus, um die mit der KaubiBschablone 
gewonnenen Bewegungsbahnen genau ohne Nebenbewegungen wiederzugeben. 
Um eine solche genaue Wiedergabe zu erreichen, . sind vier FiiBe notig. 

In Abb. 72 zeige ich nun noch eine interessante Nachprii.fung, die ebenfalls 
Fla tow an einem zahnlosen Patienten durchgefiihrt hat. Es wurden an 
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verschiedenen Tagen im Munde des Patienten KaubiBschablonen hergestellt. Die 
Nachpriifung ergab nun, wie aus Abb. 72 deutlich ersichtlich ist, daB in allen 
Fallen dieselben Kurven gewonnen wurden. Nicht nur ist hierdurch ein weiterer 
Beweis fUr die Genauigkeit der Methode erbracht worden, sondern es ist auch 
zugleich damit der Nachweis gefuhrt worden, daB auch ohne Zahnreihen 
Kiefer stets dieselben Bahnen durchschwingen 1. Es ist also der Nachweis 

Versuche am Phantom-Modell im Dreipunkt-Kaubahntrager mit starken 
FiihrungsfiiBen. 

(Vierpunktfiihrender Kaubahntrager nach Wustrow zum dreipunktfiihrenden 
Kaubahntrager umkonstruiert. 

IV. Seitwartsbewegung des Kiefers nach links mit Nebenbewegung 
nach Fixierung eines der drei Punkte. 

1. Pltanmmprol!Tese - ,~ 1a 1c 

2. Kaubillsdtablone - z'h ZOo 2c 
3. naell KonlaklllnllIrbrechung der -<:.. ( 

"" beirJen Kiefer (reine N.ipfellen[iihrung) 3a 30 Jc 

ausgejii!Jrf WJf11: sagitta/en, verfika/en, latera/en 
Kurvenfiihrungssti/f 

Versuche am Phantom-Modell im Dreipunkt-Kaubahntrager mit schwachen 
FiihrungsfiiJlen nach E i c hen top f. 

V. Seitwartsbewegung des Kiefers nach links mit Nebenbewegung 
nach Fixierung eines der drei Punkte. 

-.... 1'0 -1. Phanfomprot!tese fa 1c 

2. KaubiBsellablone -.... Jo -Za 2c 

3. naell K'onfaklunlerIJrecl1ung de,. ....::::::=.. U <::" 
beiden Kiefer (reJne Niipfclten/iilTrung) 30. 30 3c 

ausgejiihrl vom: sagitta/en, verfika/en, lalera/en 
/(urvenfiihrungssfi/f 

Abb. 71. Graphische Darstellung IV, V. 
1. Bewegung unter der Fiihrung der beiden Prothesen (keine Nebenbewegung). 2. Be
wegung unter der Fuhrung zwischen KaubiBschablone und Prothese (keine Neben
bewegung). 3. Bewegung unter alleiniger Fuhrung der Napfchen nach Fortnahme der 

Prothesen vom Modell (Nebenbewegung). 

gefiihrt worden, daB fur die Kiefer in bezug auf die von ihnen ausgefiihrten 
Bewegungen dasselbe zutrifft, was fur die anderen Extremitaten gilt. Ihre 
Bewegungen konnen in sog. "eingeschliffenen Bahnen" erfolgen. 

Damit ist dargetan, daB der Kaubahntrager mit vier FuBen, so wie ich ihn 
angegeben habe, allen Anforderungen, die an einen solchen gestellt werden 
konnen, durchaus genugt, und daB man mit ihm das, was mit der verwickeltsten 
Artikulator-Konstruktion bisher nicht oder nur unvollkommen erreicht werden 
konnte, auf sehr einfache Weise zustandebringen kann. Aber dariiber hinaus 

1 Weitere Untersuchungen meinesAssistenten Gopfert haben dasselbe Ergebnis gehabt. 
23* . 
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ist zugleich der Beweis erbracht, daB man sehr wohl durch intraorale Messung 
eine genaue Wiedergabe der Kaubewegungen erzielen kann, wenn man dem 
von mir angegebenen Weg folgt. Auch die Wiedergabe der Kondylenwege 
ist durchaus moglich. 

Wurde man namlich die Zeichenstifte in dem fUr die beschriebenen Ver
suche benutzten Apparat so anordnen, daB ihre Spitzen vom Symphysenpunkt 

Versuche am Patienten im Vierpunkt-Kaubahntrager nach Wustrow. 

VI. Seitwartsbewegungen des Kiefers nach rechts und links. 

1. f(C/ubi!JschClb/onen ties Palienlen 

Ersfer Tag { ---- ( 
fa fb 1c 

Zweiter Tag { - ( 
1a 1b -- ( 
1a 1b 

1c 

1c 

O,_u.1 { 
--- ( 

1a 1( ---1a 1b ---- 1~ 1a 

1c 

1c 

1c 

2. ProtlJesen ties Palienfen 

-- 2( 2a 2c 

3. nam Forlnanme tier Prolftesen (refne lVapftnenfiil1rung) 

----3a Jc 

ilusyejUfirf VQm: sagiltalen, verlikalen, lateralen 
J( tlrvenj'iinrtlngssliji' 

Abb. 72. Graphische Darstellung VI. 
1. Aufzeichnung der Bewegungsbahnen des .. zahnlosen Unterkiefers bei sechsmal in 
Abstanden erfolgter KaubiBnahme nach der Ubertragung in den Kaubahntrager. 2. Auf
zeichnung der Bewegungsbahnen unter der Fiihrung der fertigen Prothesen. 3. Aufzeich
nung der Bewegungsbahnen nach Fortnahme der Prothesen unter alleiniger Fiihrung der 

Napfchen. 

der unteren Zahnreihe in derselben Entfernung lagen wie die Kondylen am unter
suchten Individuum, so muBte man eine genaue Wiedergabe der Bewegungs
bahnen der Kondylen bei den Kieferbewegungen erhalten konnen. Die Ent
fernung aber der Kondylen vom unteren Symphysenpunkt kann man durch 
geometrische Verfahren erhalten, wie ich sie z. B. in die orthopadische Diagnostik 
eingefuhrt ha be. 

Daraus geht hervor, weshalb ich oben MulIers Satz: "Die intra orale 
Gelenkbahnmessung ist zu verwerfen" nur bedingt anerkennen konnte. 
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IX. Die Vermeidnng labial sichtbarer Kantschnkteile. 
Sollte es nicht zu vermeiden sein, daB beim Lachen das aus Kautschuk 

herzustellende Zahnfleisch sichtbar wird, so bleibt nichts anderes ubrig, als ent
weder die Zahne bis zum 1. Pramolaren an- oder aufzuschleifen oder Zahnfleisch
zahne zu verwenden oder die labiale Flache des den Alveolarkamm hinaufragenden 
Prothesenteiles anzurauhen und mit einer Art Silikatzement zu belegen, die 
dem naturlichen Zahnfleisch auBerordentlich ahnlich ist. Die Masse ist das 
von den de Trey-Werken hergestellte Protesin 1. Das Protesin wird dumler 
als Silikatzement angeruhrt, auf die mit Haftrinnen versehene Kautschukflache 
aufgetragen und mit polierten Instrumenten so geglattet, daB seine Flache nicht 
mehr durch den Schleifvorgang poliert zu werden braucht. Es muB dabei recht 
schnell gearbeitet werden, damit der Abbindungsvorgang nicht beendet ist, 
ehe die Flache geglattet ist. Sogleich nach Beendigung der Glattung muB die 
Prothese 24 Stunden in 01 gelegt werden. Das Ergebnis ist ein auBerordentlich 
naturlich aussehendes Zahnfleisch, vorausgesetzt, daB die kunstlichen Zahne 
richtig aufgestellt und in ihrer Farbe im Einklang stehen zum Farbton der 
Haut. Eine solche Prothese hat jedoch den Nachteil, daB man sie nie trocken 
liegen lassen darf. Sie muB, sobald sie aus dem Munde entfernt wird, sofort 
in Wasser gelegt werden. Geschieht dies nicht, so bekommt die Silikatzement
schicht ein milchiges, mit vielen Rissen durchsetztes, haBlich schattiertes Aus
sehen. Man kann eine Bildung von mannigfachen haarfeinen Rissen in der 
Schicht auch sonst beobachten. Jedoch besagen diese Risse nichts Be
deutendes fur das Aussehen. Die Feuchtigkcit der MundhOhle entzieht sie dem 
Auge des Beobachters, zumal des laienhaften, vollkommen. Die Haltbarkeit 
solcher Zementschicht betragt etwa ein Jahr. Danach muB sie gewohnlich 
erneuert werden. 

Von Dr. Wieland, Pforzheim, war ein sog. "Aeterno-Verfahren" aus
gearbeitet worden, mittels dessen die sichtbaren Kautschukteile mit einem 
sehr naturlich wirkenden, zahnfleischahnlichen Kunstharz uberzogen werden 
konnten. 

Wie ich 1926 mitteilen konnte, hatten wir groBe Hoffnungen auf dieses 
Verfahren gesetzt. Leider aber muBten wir in einer groBen Reihe von Versuchen 
feststellen, daB dieser Prothesen-"Oberzug den Einwirkungen der Mundhohle 
nicht sicher standzuhalten vermochte. Nach etwa einem Jahre, spatestens 
nach zwei, zeigten sich an den mit dem .Aternit von Wieland uberkleideten 
Stellen haBliche Verfarbungen, sodaB die Prothesen umgearbeitet werden 
muBten. 

Es bleibt also auch heute noch nichts anderes ubrig, als die sog. Zahnfleisch
oder Blockzahne zu verwenden, wenn man beabsichtigt, sichtbare Kautschuk
abschnitte der Prothesen moglichst unauffallig zu gestalten 2. 

Abb.73 zeigt, daB solche Zahne einzeln, zu zweit oder zu mebreren in einem 
Block vereint werden. Wod~rch diese Blockzahne befestigt werden, zeigt 
Bild IV der Abb. 73, das die Ruckseite des in III skizierten Blockes wiedergibt. 
In jeden Block sind "Krampons", Zahnstiftchen, die hier im Bilde in einem 
Knopfchen enden, eingebrannt. Diese Stiftchen stellen die Verankerungsstelle 

1 Neuerdings stellen diese Werke ein anderes kiinstHches Zahnfleisch her, das unter 
dem Nomen "Gencivex" in den Handel kommt. Wir haben Versuche damit eingeleitet. 
Es bewiihrt sich bisher gut. Wahrscheinlich ist es ein sog. Ku.nstharz. 

2 Das schon erwiihnte "Gencivex" geniigt aesthetisch vollauf Uber seine Haltbarkeit 
in der MundhOhle liiBt sich noch nichts bestimmtes sagen. Es wird mitvulkanisiert. 
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des Zahnfleischblockes im Kautschuk dar. Die Schwierigkeit bei der Ver
wendung solcher Zahnfleischzahne liegt darin, daB sie beim Aufstellen genauestens 
aneinandergeschliffen werden mussen. Sobald ein Spalt zwischen zwei Zahn
fleischblOcken liegt, preBt sich Kautschuk hinein. Das Auge des Beobachters 
wird dadurch auf das unangenehmste beriihrt. Oder es markiert sich die Stelle 
als scharfer schwarzer Absatz zwischen den beiden zartrosafarbenen Porzellan
Zahnfleischteilen. V in Abb. 73 zeigt zwei aneinandergeschliffene mittlere 

I II III 
Abb.73. 

IV v 

Zahnfleischschneidezahne. Es ist verstandlich, daB ein so genaues Aneinander
schleifen mehrerer ZahnfleischblOcke manchmal uniiberwindlichen Schwierig
keiten begegnen kann, da man den einzelnen Frontzahnen von Individuum 
zu Individuum verschiedene Stellungen geben muB, und da auBerdem der 
Verlauf del' Alveolarkammflachen dem richtigen Aufstellen der einzelnen Blocke 
erhebliche Widerstande bereiten kann. Abb. 74 veranschaulicht z. B. eine durch 
die Gestaltung des Alveolarfortsatzes bedingte Schwierigkeit fur das Anbringen 
des davor gestellten Zahnfleisches. Man kann den Block zwar an der durch die 
punkt.ierte Linie gekennzeichneten Stelle ausschleifen, aber diesem Ausschleifen 
sind Grenzen gezogen, die in manchen Fallen erreicht sein konnen, ohne daB 
es darum gelungen ist, den Block in die richtige Stellung zu bringen. Es darf 

Abb.74. 

z. B. auch der obere Porzellanzahnfleischrand nicht zu weit 
abstehen von der Alveolarfortsatzflache, da sonst die 
Verankerung der Prothese verringert wird, andererseits 
dad auch der Zahn nicht belie big geneigt stehen in 
sagittaler Richtung. Abb. 74, die einen Sagittalschnitt 
durch den frontalen Teil eines oberen Gipsmodelles mit 
davorgestelltem Porzellanzahnfleischzahn bedeutet, zeigt 
einen Teil der moglichen Schwierigkeiten. Dazu kommen 
noch diejenigen, welche die laterale Anordnung der Blocke 
zueinander bedingt. Es ist eine absolut plane Beschleifung 
der lateralen Begrenzungs£lachen der Blocke notig, die 
nebeneinander aufgestellt werden sollen, da es sonst un· 
moglich ist, sie genau aneinander zu {ugen. Es muB 

weiter der labiale Grenzverlanf rein vertikal gestaltet sein, moglichst so, 
daB er parallel zur Zahnkronenlangsachse verlauft. Damit diese beiden Be
dingungen erfullt werden konnen, sind sogar maschinelle Vorrichtungen kon
struiert worden (Lux). Dennoch findet der Gebrauch von Porzellanzahn
fleischzhhnen in der taglichen Praxis nur verhaltnismaBig selten statt. Die 
Verwendung bereitet zu leicht Schwierigkeiten. Haufig muB man, wenn spater 
einmal beim Tragen irgendein Zahn abbricht, nicht nur den Block, in dem der 
zerbrochene Zahn sich befindet, vollkommen erneuern, sondern auch die an
grenzenden BlOcke, weil es gescheheh kann, daB man keinen in Farbe und 
Form genau passenden Block von Porzellanzahnfleischzahnen findet. Je mehr 
wir uns aber wieder Friedenszustanden nahern, desto mehr wird dieses letztere 
Bedenken wohl schwillden durfen. Neben diesen Unzulanglichkeiten besitzt 
jedoch die Verwendung von Porzellanzahnfleischzahnen den unschatzbaren 
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Wert, bei einwandfreier Verwendung eine Prothese herstellen zu helfen, die 
ein auBerordentlich naturgetreues Aussehen hat. 

In manchen Fallen, in denen die Zahne nicht anders aufzustelleJl sind als so, 
daB die dreieckigen interdentalen Septa sichtbar werden, verwendet man 
gerne die von S. S. White hergestellten Zahnzwischenraume aus Porzellan. 
Es sind das kleine dreieckige, rosafarbene Porzellanblockchen, die man beim 
Aufstellen der Zahne zwischen den 
einzelnen Zahnen als interdentale ____________ 

ein Aussehen, wie es Abb. 75 A zeigt, ~ ~ 
Zwischenraume anbringt. Sie haben ~ ~ 

aus der auch wohl hervorgeht, wie 
sie im Kautschuk verankert sind. Man 
erhalt mit ihnen jedoch kein sehr A B 
natiirliches Bild. Abb. 75. 

Eine andere Methode, den Zahn-
zwischenraumen, wenn sie wahrend des Tragens von Plattenprothesen sichtbar 
werden, ein natiirliches Aussehen zu geben, besteht darin, daB man sie aus 
weiBem Kautschuk herstellt. Solange sich die Prothese auBerhalb des Mundes 
befindet, sehen diese Zahnzwischenraume zwar nicht schon aus, sobald aber 
die Prothese im Munde getragen wird, wirken sie natiirlich (Abb. 75 B). 

Lieber als Porzellanzahnfleischzahne verwendet man dort, wo es ange
bracht ist, und wo beim Lachen Teile der Alveolarfortsatzflache jenseits der 
Zahnkrone sichtbar werden, die Methode des Anschleifens oder Aufschleifens 
der Frontzahne an oder auf die Alveolarfortsatzf1ache. 

Sie besteht darin, daB man die Cervicalflachen der kiinstlichen Zahn-
korper direkt auf die den Alveolarkamm 
solcher Zahn erweckt den 
Eindruck, als ob er un-
mittelbar aus dem Kiefer 
herauskame. 

Der Unterschied zwischen I 
An- und Aufschleifen von 
Zahnen ist durch Abb. 76 
veranschaulicht. A zeigt 
einen angescliliffenen, B 

einen au£geschliffenen A 
Frontzahn. C in Abb. 76 
zeigt den Frontzahn einzeln. 
Seine cervicale Flache muB 
so hohl geschliffen sein, daB 
sie parallel verlauft zu dem
jenigen Teil des Alveolar
fortsatzes, dem sie anliegen 
solI. 1st das Ausschleifen 
d£s Zahnes so weit ge-

JI 

bedeckende Schleimhaut setzt. Ein 

Abb.76. 

schehen, so wird etwa 1/4-1/2 mm tier und gleichmaBig diejenige Modellstelle 
radiert, der der kiinstliche Zahnhals anliegen wird. In I der Abb. 76 ist in A 
ein Zahn gezeigt, dessen cervicale Flachen so beschlif£en sind, daB der Zahn 
als ein angeschliffener an die Platte ge£iigt werden kann, sobald die Stelle, 
wo er dem Alveolarkamm anliegen solI, auf dem Gipsmodell radiert ist. II A 
zeigt den mit der Basisflache verbundenen angeschlif£enen Zahn. In I B ist 
ein Zahn so geschliffen, daB er mit seiner cervicalen Flache parallel zur 
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Kammflache des Gipsmodelles lauft. II B zeigt, wie derselbe Zahn als auf 
den Alveolarkamm aufgeschliffen an die Basisflache gesetzt ist. 

Ais eine Grundregel ist die Forderung anzusehen, daB sowohl an- als auch 
aufgeschliffene Zahne zuerst so beschliffen sein sollen, daB ihre Cervicalflachen 
parallel zum Alveolarkammteil verlau£en, dem sie spater einmal an- oder auf
liegen sollen. Erst dann werden diese Stellen gleichmaBig tie£ radiert und zwar 
etwa 1/2-1 mm tief, je nach der Dicke der vorhandenen Schleimhautschicht. 
In A II und B II der Abb. 76 zeigen die punktierten Linien an, wie tid etwa 
radiert werden muB, zugleich zeigen sie deutlich, wie falsch es sein wurde, das 
Radieren eher vorzunehmen, als die Zahne vollstandig an- oder aufgeschliffen 
sind. Wird das Radieren des Gipsmodells fruher vorgenommen, so liegt der 
kunstliche Zahn mit seiner Basis dem Zahnfleisch an den verschiedenen Stellen 
verschieden innig an. Dadurch werden leicht Druckstellen entstehen, wenn 
sich z. B. eine Kante starker ins Zahnfleisch eindruckt, als die zu ihr gehorende 
Flache des kunstlichen Zahnes. Abb. 77 zeigt eine vollkommene obere Prothese 
mit angeschliffenen Frontzahnen bis zum 1. Pramolar. 

DaB solche Prothesen ein sehr naturliches Aussehen haben, ist = wohl ohne 

Abb.77. 

bucco -p%linaler Schnitt 

medio - d/stoler Schntlf 
durch eine Moloren-Kouflache 

Abb.78. 

weiteres verstandlich. Dber die Befestigung wird im Abschnitt uber die Be
£estigungsmittel berichtet werden. 

Es kann vorkommen, daB sich dem richtigen Aufstellen, besonders der 
Seitenzahne durch die geringe Ent£ernung vom oberen zum unteren Alveolar
kamm Schwierigkeiten entgegenstellen. Wird das Au£stellen von Porzellan
zahnen so zur Unmoglichkeit, weil sie zu stark beschliffen werden muBten, sodaB 
ihre Verankerungsvorrichtung allzu sehr geschwacht werden wiirde, so muB 
man dazu iibergehen, an Stelle der Porzellanzahne, Metallzahne aufzustellen. 
Diese Metallzahne modelliert man am besten fur jeden Fall besonders. Die 
Grunde hierfur sind folgende: 

1. auf diese Art wird eine einwandfreie Artikulation leicht erreicht, 
2. Falle, in denen statt der Seitenzahne Metallkaufli:i.chen aus RaummangeI 

verwendet werden mussen, sind auBerst selten, so daB es keinen Zweck haben 
wiirde, sich eine groBere AuswahI, besonders von Goldkauflachen vorratig zu 
halten. Ohne eine solche Auswahl aber wurde eine exakte Artikulation fur 
die einzelnen FaIle schwer zu erlangen sein. Sie werden gegossen oder ge
stanz.t . Das erstere ist besser, wie es die iiber die Vorteile gegossener gegenuber 
gestanzten Prothesenteilen gemachten Ausfiihrungen dartun. Ais Form gibt 
man diesen Metallkauflachen am besten eine solche, wie sie Abb. 78 zeigt. 
Auch hier wird wieder am besten Gold angewendet. Wahlt man Messing oder 
Bronze, so setzt man sich den Nachteilen aus, die schon beschrieben sind. 
(Siehe Materialkunde.) 

Beim Aufstellen der kiinstlichen Zahnreihenglieder besonders in Teil
prothesen, aber auch in totalen Prothesen kann Raummangel auch in der 
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Frontzahngegend Schwierigkeiten bereiten und die Anwendung von metallenen 
Schutzplatten an den Zahnen bedingen, weil ungeschiitzte Porzellanzahne in 
solchen Fallen durch die Harte des Bisses zersprengt werden wiirden. CUber 
Schutzplatten siehe a. 0.) 

x. Die BasisfUiche. 
Ehe die Zahnreihen aufgestellt werden konnen, muB die Basisflache oder 

Basisplatte hergestellt werden. Diese Basis, welche der Obenlache der 
Kiefer in mehr oder weniger groBer Ausdehnung anliegt je nach der Art der an 
sie zu stellenden Forderungen, hat zwei Aufgaben zu eniillen: 1. Hat sie die 
Zahnreihen in der ihnen gegebenen Lage an den Kiefern £estzuhalten. 2. Hat 
sie die die Zahnreihen treffenden Krafte auf eine mehr oder weniger groBe 
Flache des Kiefers zu verteilen, von der aus sie dann weiter durch das Gesichts
skelett hindurch auf die Schadelbasis geleitet werden. 

A. Als Krafte weiterleitende Basis. 
Die erste Forderung kann die Basis£lache auf verschiedenen Wegen er

fiillen, da eine Prothese durch verschiedene Mittel befestigt werden kann (s. u.). 
Die zweite Forderung enthalt die als Kriterium der Plattenprothese zu nennende 
Eigenart, welche sie von jeder anderen Prothese schan unterscheidet: diejenigen 
Krlifte, welche die kiinstlichen Zahne belasten, werden dureh eine Basisplatte auf 
den Kiefer und dureh ibn hindureh auf die Sehadelbasis weitergeleitet. Es wird 
also die die Prothese treffende Kraft, ehe sie dureh das Gesiehtsskelett auf die 
Schadelbasis weitergeleitet wird, auf die unter der Basisplatte liegende 
Schleimhaut wirken. 

Daraus folgt, daB die Belastungsmoglichkeit einer Plattenprothese durch 
die Tragfahigkeit der Sehleimhaut begrenzt ist. Diese Tragfahigkeit der 
Schleimhaut wird bestimmt sein durch die Reizempfindliehkeit des die Schleim
haut versorgenden sensiblen Nervensystems und die Unversehrtheit und Derb
heit des Schleimhautbaues selbst. Die Belastungsmogliehkeit einer Platten· 
prothese steht daher in einem bestimmten VerhiiJtnis zur PlattengroBe. 
Denn wenn eine Plattenprothese (rein physikaliseh genommen) die Belastung 
x ertragt, so ertragt sie ein Vielfaches dieser Belastung, wenn sie vergroBert 
werden kann. Der VergroBerung der die Krafte auf die Kiefer weiterleitenden 
Basisflaehe sind durch die anatomisehen Verhaltnisse der Kiefer Grenzen 
gezogen und damit natiirlich auch der Belastungsmoglichkeit. Wenn eine 
Plattenprothese eine so starke Belastung erleiden wiirde, wie eine natiir
liehe Zahnreihe sie ertragen kann, so wiirde die Sehleimhaut unter der Platte 
der Gefahr der Quetsehung ausgesetzt werden. Man dan nieht vergessen, 
daB gewisse Nahrungsmittel nach eigenen und den Feststellungen anderer 
Autoren 30-40 kg Belastung durch die Zahnreihen zu ihrer Zertrennung 
und Zermalmung enordern. Eine solehe Belastung halt natiirlich die Sehleim
haut nieht aus. Darin liegt der Grund der Begrenztheit der Leistungsfahigkeit 
der Plattenprothese. Darin liegt zum Teil aueh der Grund, weshalb eine 
Plattenprothese, die nur einige wenige Zahnreihenglieder zu erganzen hat, eine 
kleinere Basisplatte besitzen kann, als eine vollkommene Plattenprothese. 

Die Basisflaehe einer Plattenprothese hat also die Krafte weiterzuleiten, 
welche die an ihr befestigten kiinstlichen Zahne belasten. Damit sie das ohne 
Storung tun kann, muB sie selbst durch die Krafte keinerlei Veranderung 
erleiden konnen. Sie darf sich nicht unter dem Angriff der Kaukrafte verbiegen. 
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Sie dad natiirlich noch weniger zerbrechen. Das Material der Grundplatten 
muB also gewisse Widerstandskraite besitzen, die imstande sind, die Kau
krafte zu ertragen. In dem Kapitel uber Materialkunde ist in den Ab
schnitten uber Gold, Messing, Bronzen und Kautschuk daruber berichtet, daB 
diese .Stoffe geeignet sind, zur Herstellung der Plattenprothese verwendet zu 
werden. Man solI eine Kautschukbasis im allgemeinen nicht dicker als 2 mm 
im Gaumenflachenteil machen. Eine so starke Prothesengrundflache kann alle 
sie angreifenden Kriifte durchaus ertragen. Eine Goldbasis solI oben 0,4-0,5, 
unten 0,5-0,6 mm stark sein, da sich dunnere leicht verbiegen. In dieser 
Hinsicht ist die Verwendung von nichtrostendem Stahl hervorragend. Infolge 
seiner physikalischen Widerstandskraft erlaubt er die Anwendung sehr dunner 
Grundflachen, ohne daB die Gefahr der Verbiegung oder gar des Zerbrechens 
in die Nahe geruckt ist. 

Fur die Messing- und Bronzemetalle trifft dasselbe wie fur Gold zu, ebenso 
fur Silber und ahnliche Metalle. Bei Aluminiumplatten ist die Starke gr6Ber 
zu wahlen, weil das Aluminum sich leicht verbiegt. Die Aluminiumgrund
flachen sind etwa 1 mm dick zu machen. 

Da aIle nicht gestanzten Basisflachen zuerst in Wachs vorgeformt werden, 
ehe sie aus dem betreffenden Material hergestellt werden, so darf naturlich 
die so hergestellte Wachsplatte nicht starker sein als die spatere Metall- oder 
Kautschukgrundflache. 

Man hat, urn die Gefahr der Zerbrechlichkeit der Basisflachen aus Kautschuk 
geringer zu machen, in sie hinein mehr oder weniger komplizierte Metalleinlagen 
gefiigt. Am besten nimmt man dazu Einlagen aus Gold oder Messing. Nicht jede 
Metalleinlage starkt die Widerstandskraft der Kautschukgrundflachen. Wenn 
man z. B. eine mehr oder weniger fein gearbeitete Goldfiligran-Arbeit so in die 
Platte einlegt, daB sie spater beim Polieren freigelegt wird und nun sichtbar 
die Kautschukplattenoberflache mit vielen feinen, untereinander verschlungenen 
Strichen und Schn6rkeln durchzieht, so kann man von einer solchen Einlage 
wohl nicht sagen, daB sie die Grundflache der Prothese erheblich widerstands
fahiger macht, als sie es ohnehin gewesen ware. 

Anders dagegen ist es mit Einlagen, wie z. B. den Halbmonden nach 
Mulderer, wie &ie Abb. 79 zeigt, oder metallenen Basisgrenzen, wie sie 
Abb. 80 zeigt. Die Grundflachenverstarkung durch sog. Halbmonde wendet 
man an, wenn man eine Kautschukbasis an den Stellen, wo sie einzelnen Zahnen 
anliegt, vor Einrissen schutzen will. Wenn z. B. noch beide Eckzahne stehen, 
so liegt die fur einen Kiefer angefertigte Plattenprothese iiberall auf mehr 
oder weniger nachgiebiger, weicher Schleimhaut. Nur dort, wo sie den Eck
ziihnen anliegt, kann sie durch gewisse Kra£tangriffe gegen eine harte, nicht 
nachgiebige Stelle, namlich gegen die harte Zahnsubstanz der Eckzahne getrieben 
werden. Da sie in solchen Augenblicken nur hier Widerstand findet, so wird 
sie sozusagen uber die Zahne hinubergebrochen, wenn sie aus Kautschuk besteht. 
Legt man jedoch Halbmondeinlagen (Mulderer), wie sie Abb. 79 zeigt, an 
diesen Stellen den Zahnhalsen gegenuber so an, daB die konkave Seite des 
Halbmondes dem Zahne zugekehrt ist, und daB die Anlage vollkommen yom 
Kautschuk bedeckt ist, so schutzen sie die Prothese erheblich vor solchen Ein
rissen. Der physikalische Grund fur die Gewahrung des Schutzes durch die 
Halbmondeinlage liegt darin, daB sie den sie umgebenden Kautschuk zu einem 
sehr festen Verband zusammenfaBt und durch ihre Festigkeit den angreifenden 
Kriiften ein unuberwindliches Hindernis entgegenstellt. 

Abb. 80 zeigt eine metallene Grund£lachengrenze, die gegen Einrisse 
schutzen soIl, die aus den schon oben bei noch stehen gebliebenen Eck
zahnen geschilderten Grunden erfolgen k6nnen. Sind in diesem Falle noch zwei 
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mittlere Incisivi vorhanden, so findet ja auch hier, ebenso wie bei den beiden 
noch stehengebliebenen Eckzahnen die Basisflache eine harte Unterlage, wahrend 
sie sonst iiberall weicher nachgiebiger Schleimhaut auflicgt. Sie kann also durch 
das Zusammenwirken verschiedener Krafte, wie sie sich im Kauakt standig 
kombinieren, sehr leicht an die Zahnhalse der beiden, als Zahnreihenreste noch 
stehenden mittleren Incisivi herangcdrangt und iiber sie hiniibergebrochen 
werden. Wenn nun aber, wie es Abb. 80 zeigt, an jener Stelle hinter den beiden 
Incisivi ein starkes Goldblech oder ein Aluminiumblcch als Fortsetzung der 
iibrigen Grundflache angebracht ist, so kann diese nicht mehr einreiBen. In 
Abb. 80 zeigen die punktierten Linien die Verankerung des metallenen Basis
randes. 

Das Prinzip dieser Verstarkungen der aus Kautschuk hergestellten Basisflache 
kann man auch im Unterkiefer verwenden. AuBer diesen Einlagen aber, die im 

~ .~ ~~ 
Abb.79. Abb.80. Abb.81. 

Oberkiefer viel haufiger Anwendung finden als im Unterkiefer, wird in der 
unteren Prothese sehr haufig durch Einlegen eines Drahtes in den lingualen 
Teil der Prothese eine Verstarkung erreicht. Abb. 81 zeigt einen solchen ver
starkenden Draht in einer unteren Prothese. Er ist gestrichelt gezeichnet. Sein 
Durchmesser ist bei D dargestellt. Er ist flach oval. 

Damit ist das Gebiet umgrenzt, welches die zweite an eine Plattenprothese 
zu stellende Forderung ausmacht. 

B. Als Verankerung der kiinstlichen Ziihne. 
Die erste fur die Basis einer Plattenprothese genannte Forderung lautete, 

daB die Basis£lache die Zahnreihen in der ihnen gegebenen Lage festhalten 
miisse. 

Uberlegt man sich diese Forderung, so erkennt man sogleich, daB sie auf 
das Vollkommenste ertiillt werden wiirde, wenn man aIle die Grundflache an
greifenden Krafte so ausnutzen konnte, daB sie im Sinne der Befestigung der 
Plattenprothese wirkten. 

Jede Plattenprothese steht unter der Wirkung verschiedener Krafte
arten. Auf eine Plattenprothese wirkt nicht nur die Kaukraft ein, sondern 
auch das Gewicht der Prothese selbst. Dazu kommt noch die Wirkung der 
Wangen- und Lippenmuskulatur, die unter Umstanden sehr bedeutende 
Exspirationsluft und die durch die Zungen- und Mundbodenmuskulatur 
freiwerdenden Krafte. Damit eine Plattenprothese in ihrer Lagc moglichst 
unverriickbar verharren kann, miissen aIle diese genannten Kraftwirkungen 
von der Prothese entweder so aufgefangen werden, daB sie anstatt im Sinne 
einer Lockerung zu wirken, dazu benutzt werden, der Befestigung der Pro
these zu dienen, oder aber es miissen diese Krafte durch Widerstande, die 
an der Prothese angebracht werden, aufgefangen und so in ihrer Wirkung 
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vernichtet werden. Solche Widerstande konnen naturlich nur an der Basis
flache, nicht an den kunstlichen Porzellanzahnen angebracht werden. 

Da nun, ehe die kiinstlichen Zahne aufgestellt werden, die Basisflache ge
formt wird, denn sie soli ja die kiinstlichen Zahne tragen, so hat man sich uber 
die fur jeden einzelnen Fall besondere Befestigung dieser Grundflache vor dem 
Aufstellen der kiinstlichen Zahne klar zu werden. Man hat also daruber zu 
entscheiden, wie in jedem einzelnen FaIle der bestehenden Moglichkeit ihrer 
Loshebelung begegnet werden kann. 

Es wird gezeigt werden, daB samtliche genannten Kraftwirkungen an sich 
im Sinne einer Befestigung der Plattenprothese benutzt werden konnen. FUr den 
einzelnen Fall aber ist es selten moglich, samtliche Kraftwirkungen zugleich 
in den Dienst der Befestigung der Prothese zu stellen. Die eine oder andere 
der genannten Kraftwirkungen laBt sich im Einzelfalle nicht als befestigendes 
Moment fur die Prothese verwenden. Ihre Wirkung muB durch Widerstande, 
die an der Platte anzubringen sind, aufgehoben werden. Infolgedessen ist ein 
Uberblick uber die uns zu Gebote stehenden Arten dieser Widerstandskrafte 
von Bedeutung. 

1. Verankerung von Teilprothesen. 
Die Reihe der uns bei der Herstellung von Teilprothesen zu Gebote stehen

den Verankerungen gegen die Krafte, die eine Prothese aus ihrer Lage los
hebeln konnen, ist eine andere als die Reihe der von uns bei vollkommenen 
Prothesen anzuwendenden Widerstandskrafte. 

Will man die fur den festen Sitz von Teilprothesen in der neueren Prothetik 
angewendeten Widerstandsmittel ihrer Wichtigkeit nach aufzahlen, ·so ergibt 
sich, daB zur Befestigung von Teilprothesen hauptsachlich Klemmung und 
Reibung zu Hilfe genoinmen werden. Um sie zu entfalten, werden Prothesen 
z. B. mit Randteilen in Zahnreihenlucken hinein oder um Zahnkronen herum 
geklemmt. Jede Klammerbefestigullg beruht in ihrer Wirkung auf diesen 
Kraftarten. Ebenso "'irken die federnden Wurzelstifte, wie sie z. B. Peeso, 
Muller und Riechelmann angegeben haben, durch Klemmung und Reibung. 
Auch die Geschiebevorrichtungen nach Gilmore, Roach u. a. erhalten ihre 
Wirkung durch Klemmung und Reibung. 

An zweiter Stelle als unterstutzendes Moment der anderen Verankerungs
mittel sind fUr die Befestigung von Teilprothesen Adhasions- und Luftdruck
krafte wichtig. So gut wie gar nicht, wird die Schwerkraft der Prothese selbst 
zur Befestigung von Teilprothesen benutzt. 

Zahlt man danach die Kraftarten auf, die zur Befestigung von Teilprothesen 
dienen konnen, so ergibt sich der Bedeutung nach folgende Reihe: 

Klemmung und Reibung, 
Adhasion, 
Luftdruck, 
Schwerkraft (Gewicht). 

Man nimmt wahr, daB in dieser Reihe der Kaudruck, der Druck der Wangen
und Lippenmuskulatur und die durch Zungen- und Mundbodenmuskulatur 
entfalteten Kraftwirkungen fehlen. Bei der Herstellung von Teilprothesen konnen 
diese auf die Prothese wirkenden Krafte nur in seltenen Fallen der Befestigung 
der Prothesen dienstbar gemacht werden, wahrend sie in diesem Sinne sehr 
gut bei der Herstellung ganzer Prothesen benutzt werden konnen. Bei der 
Anfertigung von Teilprothesen kann man nichts anderes tun, als die Angriffs
richtung dieser Krii,fte so zu gestalten, daB sie mit moglichst geringen Teilen 
auf die Prothese im Sinne einer Abhebelung wirken. 1m ubrigen muB der feste 
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Sitz der Teilprothese durch Benutzung einer der oben genannten Kraftarten 
erstrebt werden, wenn nicht die Situation der noch vorhandenen naturlichen 
Zahne eine SteHung der kunstlichen zulaBt, die auch die Ausnutzung z. B. des 
Kaudruckes als verankerndes Moment erlaubt. 

2. Verankerung ganzer Prothesen. 
Fur die Befestigung ganzer Prothesen kommt von den fUr die Befestigung 

von Teilprothesen als wichtig genannten Kraftarten Klemmung und Reibung 
selten in Frage. An ihre Stelle treten andere Krafte. Diejenigen Kraftarten, die 
fUr die Befestigung ganzer Prothesen benutzt werden, lassen sich ihrer Be
deutung nach in folgende Reihe bringen: 

Adhasion, 
Luftdruck, 
Schwerkraft (Gewicht), 
Kraft der Lippen- und Wangenmuskulatur (Klemmung), 
Federkraft, 
Kaukraft. 

Unter Adhasion versteht man bekanntlich die Kraft, mit der zwei Korper 
2.US verschiedenem oder gleichem Stoffe aneinanderhaften. 

& 
Abb.82 . Abb.83. 

Wenn man von einer Adhasionskraft als Befestigungsmittel fUr ganze 
Prothesen spricht, so muB man sich vergegenwartigen, daB das Adharieren 
der Plattenprothese an der Schleimhautoberflache nur ein mittelbares ist. 
Es geht nicht an, dieses Adharieren, wie es haufig geschehen ist, mit der Ad
hasion zweier aufeinander geschliffener Glasplatten zu vergleichen. Die 
Adhasion einer Plattenprothese an del' Schleimhautoberflache laBt sich nul' 
dann mit dem Aneinanderhangen zweier Glasplatten vergleichen, wenn sich 
zwischen den beiden Glasplatten eine Feuchtigkeitsschicht befindet. Die 
normale Schleimhaut ist nicht trocken, sondern auf ihr befindet sich ein feuchter 
Uberzug. Das Fehlen diesel' Schicht auf del' Schleimhaut, odeI' eine auBerste 
Verringerung derselben, wie sie z. B. die 
Mikuliczsche Krankheit in der Mundhohle 
bedingt, macht das Tragen von Plattenpro
thesen zur auBerordentlichen Qual, wenn nicht 
Unmoglichkeit. Es ist also nicht del' Vorgang, 
wie ihn Abb. 82 zeigt, mit dem Anhaften del' Abb. 4. 
Basisplatte an der Schleimhautoberflache zu 
vergleichen, sondern die Abb. 83, welche das Aneinanderhaften zweier aufein
andergeschliffener Glasplatten zeigt, zwischen denen sich eine fliissige Schicht 
(punktiert) befindet, stellt die Bedingungen dar, unter denen die Adhasion del' 
Plattenprothese an del' Schleimhautoberflache stattfindet. Die Mundflussigkeit 
uberzieht die Schleimhaut als Aneinanderreihung kleinster Tropfchen. An 
ihr, die an der Schleimhaut hiingt, hiingt die Prothesenplatte. Abb. 84 skizziert 
an einem Frontalschnitt das Schema dieses Zustandes. Die Oberflachen
.spannung del' jeweils vorhandenen Mundfliissigkeit bestimmt daher die GroBe, 
:.mit der die Basisflache der Plattenprothese an ihrer Unterlage adhariert. 
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Unter Luftdruck versteht man die Kraft, mit der die atmospharische Luft 
auf jede von ihr beriihrte Flacheneinheit wirkt. Auf je 1 qcm wirkt die Luft
saule der irdischen Atmosphare bekanntlich mit der Kraft von 1,033 kg Druck. 
Wenn nun unter einer Flache ein luftleerer Raum liegt, so wird die Flache von 
der sie beriihrenden atmospharischen Luftsaule mit einer solchen Kraft dem 
luftleeren Raum entgegengedriickt, daB je 1 qcm der Decke des luftleeren Raums 
unter der Belastung von 1,033 kg steht. Die fiir eine Plattenprothese und ihre 
Befestigung durch Luftdruck zutre£fende Situation stellt die Abb. 85 dar. 
An einer Glasscheibe A sind verschieden gezeichnete Gummi, ahnlich denen, 
wie sie yom FlaschenverschluB her bekannt sind, aufgehangt. In diesen Gummi 
ist ein Raken, an dem eine Gewichtsschale hangt, befestigt. Die Tragfahigkeit 
des Gummis a kann durch VergroBerung seiner Oberflache erhoht werden. Ein 
Gummi a, wie er in seiner Gestaltung durch die dick ausgezogene schwarze 
Linie skizziert ist, wird weniger tragen, als ein Gummi von der Gestalt, die 
die schwarzpunktierte Linie angibt, weil dessen Oberflache groBer ist und so 
also unter einem hoheren Luftdruck steht, als der dick schwarz ausgezogene 
Gummi a. Es wird aber der durch die schwarzpunktierte Linie bezeichnete 

Abb.85. 

Gummi nicht mehr zu tragen vermogen als der durch die feine, gestrichelte 
Linie umgrenzte Gummi b, wenn bei beiden die Oberflache des Rohlraumes 
gleich groB ist. 

Durch die verhaltnismaBig geringe Starke der Basisflache einer Platten
prothese kann eine VergroBerung der Wandflache eines luftverdiinnten Raumes 
darin nur durch eine VergroBerurig des Umfanges stattfinden. Man kann also 
sagen, daB die als Saugkammern auf der der Schleimhaut zugekehrten Flache 
einer Plattenprothese ausgesparten Rohlraume um so tragfahiger sind, je groBer 
ihr Umfang ist, vorausgesetzt, daB die miteinander verglichenen Kammern 
mit ihren Randern der Schleimhautoberflache gleich innig anliegen. Betrachtet 
man unter dieser Voraussetzung den 2. Teil der Abb. 85, so ergibt sich, daB der 
luftverdiinnte Rohlraum c weniger zu tragen vermag, als die 4 nebeneinander 
liegenden luftverdiinnten Rohlraume d. Diese 4 nebeneinander liegenden Hohl
raume d haben eine weit groBere Oberflache als der Rohlraum c. 

Unter Schwerkraft versteht man die Kraft, die die Schwere auf einen 
Korper ausiibt. Sie wird durch das Gewicht des Korpers selbst gemessen. 
Die Schwerkraft, die Kraft der Schwere auf ein Kilogrammstiick, betragt dem
nach 1 kg. 1st die Schwerkraft einer unteren Prothese groB, so wird sie sich sehr 
fest auf ihre Unterlage, d. h. den Unterkiefer driicken, weil er ja der Wider
stand ist, der sich ihrer Absicht, dem Erdmittelpunkt zuzueilen, d. h. ihrer 
Schwere zu folgen, entgegensetzt. Durch dieses straffe Auflegen auf den Unter
kiefer ist ein gewisser Halt der Prothese zu erreichen. Es folgt aus dieser 
UberIegung, daB man obere Plattenprothesen so leicht wie irgend moglich 
machen muB, weil sie sonst proportional ihrer Schwere aus ihrer Lage heraus 
nach unten zu fallen streben. 
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Das leichteste Material, das zur Anfertigung von oberen Prothesen zur Ver
fiigung steht, ist der Kautschuk. Metallbasisflachen, unter denen Aluminium
platten wohl als leichteste genannt werden konnen, lassen sich nicht in jedem 
FaIle verwenden. Besonders eingeschrankt ist die lndikation fiir die Ver
wendung von Gold- und Platinbasisflachen vor allen Dingen bei gleichzeitigem 
Gebrauch von Blockzahnen, da Prothesen aus diesen Materialien sehr schwer 
sind. Hat man auBer Adhasionskraften nicht noch andere fUr den Halt solcher 
Prothesen zur Verfiigung, so kann man sie nur bei sehr gut entwickelten 
Alveolarfortsatzen, ausgepragten Tubera maxillaria und nicht zu straffer 
Schleimhaut fiir den Oberkiefer erfolgreich verwenden. 

Unter del' Kraft del' Lippen- und Wangenmuskulatur versteht man die 
Kraft, mit del' die Lippen und ·Wangen sich dem Verlauf del' Zahnreihen an
driicken. Diesel' Lippen- und Wangendruck ist immer vorhanden. Er wird 
abel' besonders stark wahrend del' Einatmungsphase. Auch er kann, wie gezeigt 
werden wird, zur Be£estigung der Plattenprothese verwendet werden. 

Dagegen dient del' groBte Teil del' durch die Zungen- und Mundboden
muskulatur entfalteten Krafte del' Lockerung del' Plattenprothese. 1m Ruhe
zustand liegt die Zunge bei geschlossenem Munde del' Prothesengrundflache mit 
ihrem vorderen Teile innig an, denn sie hat sich daran festgesaugt, wie sie sich 
in einem prothesenlosen Munde am Gaumengewolbe in der Gegend del' Rugae 
palatinae ansaugt. Donders und Mezger sind zum erstenmal auf diese Tat
sac hen genauer eingegangen. Die Zunge wiirde, da die Zahnreihen sich im 
Ruhezustand nicht aufeinandel'gepreBt befinden, sondern in del' Front etwa, 
1-2 mm auseinander klaffen, die Prothese yom Oberkiefer abreiBen, wenn dicse 
nicht ebenso stark an die Gaumenflache angesaugt wiirde, wie die Zunge an 
der den Gaumen bedeckenden Platte angesaugt liegt. Beide Erscheinungen 
werden durch die Verdiinnung del' Luft in del' Mundhohle wahrend dl's ruhigen 
Ein- und Ausatmens bedingt. Ehe del' Prothesentrager in diesen Ruhezustand 
gelangt, driickt die Zunge durch eine mehr odeI' weniger ausgesprochene Schnalz
bewegung die Prothese fest gegen das Gaumengewolbe und saugt zugleich die 
zwischen der Basisflache und del' Schleimhaut des Gaumens befindliehe Luft 
heraus. 1m gleichen Augenblick senkt sich del' weiche Gaumen. Liegt die 
Prothese nicht fest angesaugt, so muB del' Trager derselben selbst wahrend des 
Ruhezustandes seiner Kiefer die Prothese mit den Zahnreihen halten und durch 
oftere Schnalzbewegungen mit del' Zunge, die aus ihrer Lage herausfallcll 
wollende obere Prothese wieder in ihl'e richtige Lage zuriickdriicken. Del' Trager 
einer solchen Pl'othese kommt also nicht zur Ruhe. 

Die Mundbodenmuskulatur bewegt sieh bei jedem Sprechen, hei jedem 
Mundoffnen und -schlieBen. Wenn die Randel' del' unteren Plattenprothese 
iiber den Alveolarfortsatz des Untel'kiefers zu tief hinunterreichl'll, so hebelt die 
Mundhodenmuskulatur bei jegliehel' Bewegung die Prothese aus ihl'er Lage 
heraus. Diese Erscheinung wird im Kapitel iiber den Bewegungsabdruck naher 
erortert. Die Lippen-, Wangen- und Zungenmuskulatur sucht die von del' Mund
bodenmuskulatur aug ihrer Lage herausgehebelte Prothese zwar wieder in ihre 
Lage zuriickzudriicken, da sie abel' dort sogleich wieder von del' Mundboden
muskulatur angegriffen wird, so kommt del' Trager einer solchen Prothese 
nicht zur Ruhe. Er muB fortwahrend mit der Prothese zwischen Mundboden, 
Lippen, Wangen und Zunge jonglieren. 

Unter Federkraft odeI' Elastizitat versteht man die Eigenart verschiedcner 
Korper, bis zu gewissen Grenzen nach del' Einwirkung von mechanischenKraften, 
dic urspriingliche Gestalt wieder annehmen zu konnen. Wenn z. B. eine 
gerade Spiralfeder krumm gebogen wird, so nimmt sie nach Fortnahme del' 
biegenden Gewalt wieder ihre urspl'iingliche gerade Gestalt an, wenn die biegende 
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Gewalt nicht die Grenzen der elastischen Fahigkeiten (die Elastizitatsgrenze) 
der Spirale uberschritten gehabt hat. Diese Kraft benutzt man ebenfalls zur 
Befestigung der Plattenprothesen. 

Von der Kaukraft ist fur die Befestigung der Plattenprothese weniger 
die KraftgroBe, als die Kraftrichtung wichtig. Uber die Richtung dieser Krafte 
wird noch einiges zu sagen sein, soweit nicht schon im Abschnitt "Artikulation" 
davon gesprochen wird. 

Will man eine Teilprothese gegen die sie angreifenden Krafte gut befestigen, 
so benutzt man dazu gerne, wie bereits ausgefiihrt worden ist, Klemmungs
und ReibungsgroBen. Eine Klemmung bedeutet das Festhalten eines Korpers 
durch zwei dagegenpressende andere Korper. Wenn z. B. ein Fortsatz der 
Basisflache zwischen zwei, durch eine Lucke voneinander getrennte Zahne 
gedrangt wird, so klemmen ihn die Zahne zwischen sich fest und verankern 
ihn und so die mit ihm verbundene Plattenprothese an ihrem Ort. Auf dieser 
Wirkung beruht Z. B. die Stichklammer. 

Die Reibung ist eine Widerstandskraft, die eine Flache der Bewegung 
einer anderen auf ihr entgegensetzt. Sie ist also abhangig von den Eigenschaften 
der einander beruhrenden Flachen (GroBe, Rauhigkeit, Neigungsgrad usw.) 
und auBerdem abhangig von der GroBe, mit der beide Ebenen gegeneinander 
gedruckt werden, also auch unter Umstanden von der Schwerkraft des sich 
bewegenden Korpers. 

Diese beiden Kraftarten kann man, wie oben ausgefiihrt worden ist, haupt-
8achlich zur Befestigung von Teilprothesen benutzen. 

XI. Die Verankerungsmittel. 

A. Klammern. 
Ein Verankerungsmittel fill Teilprothesen, das in seiner Grundlage auf 

del' Klemmung basiert, ist die Stichklammer. Sie wird nur verhaltnismaBig 
selten angewandt, weil sie Unzulanglichkeiten besitzt. Sie besteht aus einem 
dreieckigen oder viereckigen Metallplattchen, manchmal auch nur einem 
Spitzchen. 

Diese Metallplattchen werden zwischen zwei Zahne geklemmt und halten 
so die Prothese fest, an del' sie angebracht sind. Da die Stichklammer nicht 
den Zahn umfaBt und nul' so lang ist, daB sie gerade von der Basisflache bis in 
den Zwischenraum zweier Zahne hineinreicht, so ist sie in asthetischer Hinsicht 
{lin sehr vollkommenes Befestigungsmittel. Sie hat jedoch schwere Nachteile. 
Als erster ist del' anzufuhren, daB es in nur wenigen Fallen moglich ist, ihre 
Klemmkraft auf langere Zeit in derselben GroBe zu erhalten. In den meisten 
Fallen nimmt die Klemmkraft infolge der durch die Stichklammer bewirkten 
Auseinanderdrangung der Zahne sehr schnell abo Ein zweiter Nachteil der 
Stichklammer ist der, daB sie bei unsorgfaltiger Anlage sehr leicht zu einer 
Verletzung der Zahnfleischpapille fiihren kann. Wenn eine dicke, weiche Schleim
haut vorhanden ist, so wird die Prothese allmahlich tiefer in die Schleimhaut 
hineingedrangt, hineingebissen. Die Stichklammer wird also dem Zahnfleisch
saum entgegengedruckt, und da sie in keiner Weise einer Zahnoberflache an
gebogen ist, so schneidet sie mehr oder weniger tiel in die Papille hinein und 
zerstort sie, womit sie den beiden Zahnen, zwischen denen sie liegt, eines der 
wichtigsten Schutzmittel gegen das Andringen der Schadlinge aus der Mund
hohle geraubt hat. 
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Ein weit haufiger angewendetes Mittel zur Befestigung von Teilprothesen 
sind die gewohnlichen Klammern. Darunter versteht man Metall- oder Kaut
schukfortsatze, die vom Plattenrand aus straf£ urn einen oder mehrere Zahne 
herumziehen. 

Wir unterscheiden Drahtklammern und Bandklammern. 
Wenn in der neueren Zahnheilkunde nur sehr ungerne noch Draht

klammern verwendet werden, so sind dafiir verschiedene Griinde maBgebend. 
Abb. 86 zeigt einen buccopalatinalen Langsschnitt durch eine Zahnkrone, 
die eine runde Drahtklammer tragt. Man sieht deutlich, wie die Klammer der 
konvexen Zahnkronenflache nur in einer Linie anliegt. Auch die halbrunde 
Klammer kann nur in einer Linie anliegen, weil man naturlich auch ihr in 
mastico-cervicaler Richtung keine der Oberflache des Zahnes auch nur an
nahernd entsprechende Muldenform einschleifen kann. Dadurch wird die ganze 
Kraft, die von einer Klammer entfaltet werden muB, damit die Prothese ruhig 
liegt, auf eine sehr kleine Zone der Schmelzoberflache des Zahnes ubertragen. 
Es ist wohl leicht verstandlich, besonders wenn man bedenkt, daB die Lage 
der Klammer am Zahn immer dieselbe ist, daB die linienhafte Schmelzzone 
unter der Klammer uber Gebuhr beansprucht wird und so eine Verletzung 
erfahren kann, ahnlich der, wie sie uns von den keilformigen oder den runden 

Abb.86. Abb.87. Abb.88. Abb.89. 

Defekten bei Pfeifenrauchern bekannt ist. Dazu kommt, daB, wie auch 
Abb. 86 zeigt, zwischen Drahtklammer und Zahnoberflache beiderseits der 
linienhaften Beruhrung der Klammer Winkel liegen, die als Speisenfanger 
dienen. Die an diesen Stellen liegenbleibenden Speisenreste gehen in Garung 
uber. Es bildet sich unter der Wirkung der rasch florierenden Mikroorganismen 
Milchsaure, die Entkalkungserscheinungen an der Zahnoberflache in der Nahe 
der Klammer hervorruft. Diese entkalkten Zonen werden noch leichter infolge 
der linienhaften Beanspruchung durch die Klammer beschadigt als die gesunde 
Schmelzoberflache. So konnen Drahtklammern auBerordentlich starke Zer
stOrungen an Zahnen hervorrufen. Ganz abgesehen von allen diesen Nachteilen 
ist eine Drahtklammer auch vom asthetischen Gesichtswinkel aus recht un
vollkommen. Sie gibt in ihrer selten zu uberwindenden Plumpheit ein sebr 
storendes Bild, da sie mit ihren Randern weit uber die Zahnoberflache 
hinausragt, 

In Abb. 87 ist dagegen derselbe Frontalabschnitt durch einen Zahn ab
gebildet, der eine Bandklammer tragt. Man sieht, wie die gestrichelt ge
zeichnete Bandklammer der Zahnoberflache uber ein groBeres Gebiet hinweg innig 
anliegt. Sie besteht am besten aus einem 18kar. Goldblech, dem auf 24 Teile 
etwa 2 Teile Platin zugesetzt sind. Dieses Goldblech, das etwa 0,4 - 0,5 mm 
stark sein muB, laBt sich trotz seiner Federkraft der Oberflache des Zahnes 
sehr schon anbiegen. Die Kraft, mit der die Klammer sich dem Zahn an
schmiegen muB, urn die Prothese in ihrer Lage festhalten zu konnen, wird also 
auf eine verhaltnismaBig groBe Zone der Zahnoberflache ubertragen. Eine 
Schmelzbeschadigung, wie bei der Drahtklammer ist daher unwahrscheinlicher. 

Handbuch der Zahnheilkunde. III. 3. A. 24 
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Wenn die Bandklammer der Zahnoberflache gut adaptiert ist, so ist auch die 
Gefahr des Zuriickhaltens von Speisenresten viel geringer als bei der Draht
klammer. AuBerdem ist das Aussehen einer Bandklammer wegen ihres engen 
Anschmiegens an den Verlauf der Zahnoberflache weit besser als das von 
Drahtklammern 1. 

DaB man mit einer Bandklammer einen ganz anderen Halt am Zahne 
erzielen kann, als mit einer Drahtklammer mogen die Abb. 88 und 89 zeigen. 

Eine Bandklammer solI mastico-cervical so angelegt sein, daB sie etwa 
0,5-1 mm vom Zahnfleischrand und etwa 1-1,5 mm yom Kauflachen
rand entfernt parallel zum Zahnfleischsaum verlauft. Medio-distal oder in 
umgekehrter Richtung solI sie den Zahn bis nber seine letzte Konvexitat um
greifen. Ein Molar z. B. zeigt auf der buccalen Flache etwa im 3. Viertel 
aus seiner Breite von medial oder distal aus gerechnet, eine Konvexitat, von der 
der Zahn stark nach dem Mundinnern hin abfallt. Ganz gleich, ob die Klammer 
den Zahn von medial oder distal her umgreift, immer solI sie bis nber diese 
Konvexitat hinausreichen. In Abb. 88 und 89 liegt diese Zone bei a und b. 
Dieser Teil der Klammer sichert die Prothese vor einem LosreiBen in der 
Richtung der Pfeile m. Die Zone b der Klammer bewahrt die Prothese vor einem 

Abb.90. Eekzahnklammer Abb.91. Sehneidezahnklammer. 

Herunterkippen in der Front, weil dabei die Klammern in der Richtung der 
Pfeile c losgehebelt werden miiBten, wogegen die bei b hinter die Konvexitat 
greifende Zunge sichert. Bandklammern werden in der Hauptsache an den 
Seitenzahnen verwendet, Pramolaren und Molaren. Es kann jedoch auch ihre 
Verwendung an den Frontziihnen, besondets am Eckzahn notig werden. 

Wahrend die Gestaltung der Bandklammern an Pramolaren und Molaren 
eine durchaus gleichartige ist, gibt man ihnen an Eckzahnen gerne eine andere 
Gestalt, mit der man fast nichts von ihrer mechanischen Wirkung verliert 
und auch der iisthetischen Anforderung moglichst zu genngen hoffen kann. 
Abb. 90 zeigt das Aussehen einer solchen Eckzahnklammer, die von distal 
nach medial den Zahn umgreift. Man sieht, daB sie der labialen Flache des 
Eckzahnes nicht breit aufliegt, wie die Klammern in Abb. 88 und 89, sondern 
mit schmaler Zunge die labiale Eckzahnfliiche bis nber die Konvexitat hin 
iiberzieht. In Abb. 90 zeigt I die labiale Ansicht des Eckzahns, in II ist 
derselbe Eckzahn von der distalen Seite skizziert. Die Klammer zeigt eine 
moglichst die ganze mastico-cervicale Hohe des Zahnes einnehmende Ver
breiterung. Diese Verbreiterung solI das an Elastizitatskraft ersetzen, was 
durch die Verminderung der Breite der Klammer auf der labialen Zahnfliiche 
verloren gegangen ist. III zeigt den Zahn und die Klammer von palatinaler 
Ansicht. Man sieht den Schwanz, d. h. die Verankerungsstelle der Klammer 
in der Basisflache, die bei der Eckzahnklammer eben so wie bei der Priimolaren-

1 Am besten gieBt ma.n solehe Klammern a.us Stahlgold (siehe spatel') 
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odeI' Molarenklammer gebildet ist. Die schwalbenschwanzformigen Einschnitte 
bei a dienen del' Verankerung in del' Kautschukplatte. 

Auch bei del' Eckzahnklammer sollte darauf geachtet werden, daB del' 
cervicale Rand del' Klammer etwa 0,5-1 mm yom Zahnfleischsaum entfernt 
parallel zu diesem verlauft. Diese Entfernung des cervicalen Klammerrandes 
yom Zahnfleischsaum ist deshalb notig, weil die Plattenprothese durch die 
Inanspruchnahme und Belastung beim Kauakt allmahlich tiefer in die Schleim
haut hineingedrangt, "hineingebissen" wird. Wenn del' cervicale Klammerrand 
beim ersten Einsetzen del' Prothese schon auf del' Rohe des Zahnfleischsaumes 
liegt, so senkt sich mit del' allmahlich sich vergroBernden Einlagerung del' 
Plattenprothese in die Schleimhaut die Klammer in den Zahnfleischrand 
hinein. Riel' erzeugt sie Entzundung und drucknekrotischen Schwund. Wird 
sie bis aufs Ligamentum circulare ins Zahnfleisch hineingesenkt, so zerstort 
sie mit diesem einen abschlie13enden Gewebesaum des Raumes zwischen Alveole 

Abb. 92. 

und Zahnwurzel nach del' Mundhohle zu. Dadurch wird dem Platzgreifen 
paradentaler Erkrankungen des von del' Klammer umfaBten Zahnes Tur und 
Tor geofinet. Aus diesen Grunden ist bei del' Anlage jeder Klammer auf die 
Innehaltung del' oben gegebenen Rinweise zu achten. 

SolI die Anlage von Bandklammern an Schneidezahnen erfolgen, so solI 
man die Klammer aus asthetischen Grunden so gestalten, wie es Abb. 91 
zeigt. Die Klammer greift ganz um die palatinale Zahnflache herum und legt 
sich mit Zungen, die so gestaltet sind, als seien es Goldfullungen, medial 
und distal uber die labiale Zahnfliiche. Solche Klammern erhalten ihre Ver
ankerung durch Anloten eines besonderen Schwanzes, eines mit schwalben
schwanzformigen Ausschnitten versehenen Fortsatzes. Abb. 91 II zeigt diese 
Situation. 

Das Anloten von Schwanzen an Bandklammern sollte abel' nul' dort statt
fillden, wo es gar nicht zu umgehen ist, da del' LotprozeB del' Klammer sehr 
leicht einen bedeutenden Teil ihrer Elastizitat nimmt. Auf jeden Fall muB 
das Abkiihlen del' erhitzten Klammer nach Beendigung des Lotvorganges sehr 
sorgfaltig erfolgen. 

Manchmal ist es notig, die Klammern mit ein paar kleinen Zungen odeI' 
Klauen auf die Kauflache greifen zu lassen. Abb. 92 zeigt einen solchen Fall : 
Es sind auf del' rechten Seite 2 Molaren zu ersetzen. Das Anbringen einer Krone 
mit Aufhanger, wie sie noch beschrieben werden wird, ist rechts und links 
wegen ausgedehnter Bruckenanlagen nicht moglich. Eine mit gewohnlichen 

24* 
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Klammern hergestellte Prothese wird stets auf der rechten Seite hochgehebelt, 
sobald der Patient links stark kaut. Er preBt dadurch die Speisen auf die 
dem 3. Molar anliegende Klammer, die auf der glatten metallenen Kronen
flache des 3. Molaren vertikalabwarts gleitet, wodurch rechtsseitig ein Hoch
kippen der Prothese erfolgt. Dies wird sofort anders, wenn links die Klammer 
Zungen erhalt, die auf -?ie Kauflache greifen. Diese Zungen miissen natiirlich 
so liegen, daB sie die Artikulation nicht storen. I zeigt die Klammer in groBer 
deutlicher Abbildung, II zeigt sie in der Prothese. 

Man sollte sich aber auch bei Verwendung von Bandklammern klar vor 
Augen halten, daB sie die sie tragenden Zahne sehr leicht schadigen. Deshalb 
sollte man am besten jedesmal, ehe man einen Zahn mit einer Klammer ver· 
sieht, ihn durch Dberkronen schiitzen, zumal man mit dem Schutz der um
klammerten Zahne durch Dberkronung zugleich sehr leicht eine Verstarkung 
der Ve'rankerung der Prothese gegeniiber einfacher Klammerverankerung 
erreichen kann. 

In Abb. 93 sind Kronen mit Aufhangern, wie sie Schroder angegeben hat, 
abgebildet. Diese Aufhanger sind Vertie£ungen in der Kronenoberflache, die 

1 IT m 
Abb.93. 

genau die Formen der Klammern haben, so daB beim Einsetzen der Prothese in 
den Mund die Klammern in diese Rinnen hineinschnappen. Diese Vorrichtungen, 
die man besonders bei der Herstellung von Obturatoren nie anzuwenden ver
gessen sollte, haben sich ganz hervorragend bewahrt. Es ist wohl ohne weiteres 
verstandlich, wie fest eine gut federnde Klammer in der Rinne solcher Kronen 
liegen muB, und wie fest sie infolgedessen die mit ihr verbundene Prothese 
verankern wird. In I und II ist eine Pramolaren-, III und IV eine Molaren
krone mit solchen Aufhangern nach Schroder skizziert. 

Hier sei noch hinzugefiigt, daB man gut tut, den kiinstlichen Kronen, die 
von Klammern umgritfen werden sollen, moglichst parallele Wande zu geben. 
Die Klammern liegen weit fester an solchen Kronen, als an anderen, und es laBt 
sich auch die Prothese mit ihrem palatinalen Rand viel richtiger und leichter 
bis dicht an die Halsteile der Kronen heranfiihren, als wenn sie gewolbt konstruiert 
sein wiirden. Auch Richmondkronen solI man wenigstens im Halsteil mit 
parallelen Wanden versehen, damit die Klammern guten Sitz finden konnen. 

Da die Klammern die Aufgabe haben, die Prothese gegen eine Loshebelung 
durch die sie angreifenden Krafte zu schiitzen, so kann es nicht gleichgiiltig 
sem, ob die Klammern von medial nach distal oder umgekehrt um den Zahn 
herumgefiihrt werden. 

Um dariiber Klarheit zu bekommen, sind jedesmal genaue Erhebungen 
anzustellen. In Abb. 94 sind drei obere Teilprothesen gezeichnet, die die 
6 Frontzahne zu ersetzen haben. Eine solche Prothese steht unter vertikaler, 
unter sagittaler und unter schrag nach vorwarts und seitwarts gerichteter 
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Belastung, wie es dureh die vor die Prothese gezeiehneten Pfeile a, b, e in 
Abb. 94 verbildlieht ist. 

1m Falle I sind die Klammern, die hier die ersten Pramolaren umgreifen 
wtirden, von medial naeh distal um die Pramolaren herumgeftihrt. Wenn man 
sieh die dureh die Pfeile verdeutliehte Kraftwirkung auf die Prothese vergegen
wartigt und damit die Wirkung der Klammern vergleieht, so erkennt man in I, 
daB die Klammern denkbar ungiinstig liegen. Wenn sie die Prothese dennoeh 
festhalten und vor der Loshebelung sehtitzen, so mtissen sie das lediglieh mit 
der tiber die letzte Konvexitat des Zahnes greifenden Zunge tun (Abb. 88 
und 89a und b). 

1m Falle II (Abb. 94) ist eine Klammer von medial naeh distal, die andere 
von distal naeh medial um die Pramolaren herumgeftihrt. Die linksseitig liegende 
Klammer wird wieder den angreifenden Kraften nur dureh die Wirkung der 
tiber die Konvexitat des Zahnes hinausgreifenden Zone begegnen konnen. Reehts 
dagegen siehert die Klammer mit ihrem ganzen Verlauf die Prothese gegen die 
angreifenden Krii.£te. Da die Prothese auf dieser Seite fester verankert ist 
als auf der anderen Seite, so wird sie unruhig Hegen. 

a 

I If 

Abb.94. 

1m Falle III ist beiderseits die Klammer so angelegt, daB sie von distal 
naeh medial den Zahn umfaBt. In diesem Falle pariert sie mit ihrem gesamten 
Verlauf die die Prothese angreifenden Krafte a, b, e. 

Obgleich nieht ftir jeden prothetischen Fall im Oberkiefer die gleichen 
Bedingungen angenommen werden konnen, wie sie in Abb. 94 angenommen 
worden sind, so werden bestimmt obere Prothesen immer von den Kraften a, 
b, c angegriffen. Wenn man auch darauf aehten solIte, daB, ehe tiber die Ver
laufsrichtung von Klammern entschieden wird, jedesmal grtindliche Betraeh
tungen tiber diejenigen Krafte angestelIt werden, welche die Plattenprothese 
hauptsachlich angreifen, so kann man doch im alIgemeinen sagen, daB ein 
disto-medialer Verlauf der Klammern an Oberkiefer-Teilprothesen eine groBere 
Aussieht auf riehtige Verankerungswirkung hat als jede andere Anordnung 
derselben. 1m Unterkiefer dagegen mtissen die Klammern in den meisten 
Fallen in umgekehrter Richtung verlaufen, was daraus folgt, daB die Krafte, 
welehe eine untere Prothese angreifen, umgekehrt geriehtet sind wie die, unter 
denen die obere steht. 

Es gibt noeh andere Arten von Klammern. Neben den bis jetzt 
genannten Klammern muB noeh die genannt werden, die tiber eine Gold
krone so gefiihrt wird, daB sie die Krone medial und distal mit zwei Zungen 
umfaBt, die kleinen Stufen aufliegen, die die Krone kurz tiber dem Zahnfleiseh
saum tragt. An dem von medial nach distal verlaufenden Mittelstiiek der 

If{ 
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Klammer kann noch ein Zapfen (GuBfiillung) ange16tet sein, der genau in eine 
von buccal nach palatinal ziehende Aussparung der Krone paBt. Solche Klam
mern sind natiirlich auch gegen Drehung auBerordentlich gut gesichert. Mit 
ihnen befestigte Plattenprothesen gehoren jedoch schon nicht mehr der reinen 
Plattenprothese an, sondern werden meistens zu den Plattenbriickenprothesen 
zu rechnen sein. Man kann auch Klammern formen, die zugleich iiber mehrere 
Zahne gelegt sind. 

Sobald aber Auflagen, wie sie z. B. die soeben beschriebenen, an Kronen 
angebrachten Stufen vorstellen, die Klammern an einer Bewegung nach dem 
Zahnhals zu hindern, wird ein Teil der die Plattenprothese treffenden Krafte 
von den die Kronen tragenden Zahnen aufgefangen. Denn, wie ausgefiihrt, wird 
ja die Plattenprothese allmahlich mehr und mehr ins Zahnfleisch hineingesenkt, 
"hineingebissen". Die Klammern miiBten also dem Zahnhals entgegenwandern. 
Da die Unterlage der Basisflache, die Schleimhaut, eine nachgiebige, elastische 
ist, so wird bei jeder Belastung die Prothese aus ihrer Ruhelage mehr oder weniger 
stark in die Schleimhaut hineingedrangt, die Schleimhaut wird zusammen
gedriickt. Die Grenze dieser Zusammendriickbarkeit der Schleimhaut ist dann 
erreicht, wenn die Gefahr einer Schleimhautverletzung durch Quetschung be
ginnen wiirde. Bei jeder Belastung miiBten also die Klammern dem Zahnhals 
entgegenbewegt werden. Daran hindern bei Verwendung von Aufhanger- oder 
Stufenkronen, die den Klammern nach cervical vorgelagerten Auflageflachen. 
Die umklammerte Krone tragt also einen Teil der die Plattenprothese tre££enden 
Belastung, bis die Klammern so weit gebogen sind, und die Prothesenflache 
der Schleimhaut so stark aufliegt, daB fortan die Belastung von ihr mit
getragen wird. 

Diese Art der Klammern machen also aus der Plattenprothese eine "Platten
briickenprothese", wenn man die Zwischenart zwischen Platten- und Briicken
prothese nach dem Vorgang von Preiswerk, Riechelmann u. a. so nennen 
will. Denn das Prinzip einer Plattenprothese besteht - wie oben erortert 
worden ist - darin, daB der Plattenersatz die auf ihn wirkenden Krafte lediglich 
mittels seiner Basisflache auffangt, die sie auf die Kiefer weiterleitet_ 

Man muB sich dieser Tatsache bewuBt sein, urn eine Uberbelastung der 
umklammerten Zahne oder iiberkronten Zahnreste zu vermeiden. Man kann die 
Belastung der auf die geschilderte Art umklammerten Zahne z. B. dadnrch 
giinstiger gestalten, daB man zwischen dem cervicalen Rand der Klammer 
und ihrer Auflageflache an der Krone einen Zwischenraum laBt. Dieser beim 
ersten Hineinsetzen zwischen cervicalem Klammerrand und Auflageflache be
findliche Zwischenraum wird nach langerem Tragen der Prothese verschwunden 
sein, weil sich dnrch das Hineindrangen der Basisflache in die Schleimhaut 
die Klammer allmahlich und so lange cervicalwarts bewegt, bis sie ihre Auflage
flache erreicht hat. Die cervicale Auflageflache iibertragt dann einen Teil der 
die Plattenprothese tre£fenden Belastung auf die umklammerte Zahnkrone 
und macht so aus der Plattenprothese eine Plattenbriickenprothese. 

Dies geschieht immer durch BefestigungsmaBnahmen wie sie von E. M iiller, 
Riegner, Roach, Riechelmann, Gilmore, Dickore, Ehricke, Rum
pel, Schroder u. a. geschildert worden sind. 

Roach, Chicago, erfand vor wenigen Jahren eine Goldart mit ganz be
sonderen Eigenschaften. Er nannte dieses Gold Stahlgold. Seine Eigenart 
bestand darin, daB es sich gieBen lieB, ohne darum an der ihm innewohnenden 
Elastizitat etwas einzubiiBen. Hierauf griindete Roach die Vorteile der von 
ihm mit Hilfe des Stahlgoldes hergestellten Klammern. Uber die Zusammen
setzung des Stahlgoldes siehe Materialkunde. 
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Nicht wie bisher soliten nach Roach die Klammern aus Blech gebogen 
werden, sondern er goB sie mit seinem Stahlgolde, wie man GuBfiillungen 
gieBt. Es ist verstandlich, daB eine in Blauwachs innig der Zahnoberflache 
aufmodellierte und danach gegossene Klammer viel exakter der Zahnober
flache anliegen wird, als eine gebogene Klammer, die ja nie einwandfrci genau 
dem Verlauf der Zahnflache folgen kann, und die, wenn es wirklich galange , 
ihr fUr einen Augenblick ein solch genaues Folgen zu geben, es dennoch sehr 

Abb.95. 

bald wieder verlieren wurde, infolge der in ihr 
vorhandenen elastischen Krafte, die nach dem 
Biegen der Klammer bei Temperaturveranderungen 
Gestaltsveranderungen herbeifuhren wiirden. Sie 
sind zwar gering, jedoch groB genng, um ein ge-

Abb.96. 
(Abb. 95-99. Nach Masur.) 

Abb.97. 

naues Anliegen der Klammer an der Zahnoberflache unmoglich zu machen 
(s. Laboratoriumskunde, GieBen und Stanzen). 

Roach hat also fraglos recht, wenn er durch die Herstellung von gegossenen 
sicherer liegende Klammern zu erreichen ho££t, als es bei gebogenen moglich ist. 

Abb. !IS. Abb.99 . 

Der Gang der Herstellung der Roachklammer und ihre verschiedene 
Gestaltungsmoglichkeit wird durch die Abb. 95-99 veranschaulicht. Abb. 95 
zeigt die in Blauwachs um das aus Einbettungsmasse hergestellte Modell des 
zu umklammernden Zahnes modellierte Klammer fertig zum Einbetten in 
einen GuBzylinder. Die Abb. 96-98 zeigen verschiedene Klammerformen. 

Diese Neuerung in der Plattenprothetik ist auf das warmste zu begruBen, 
nur ist man meines Erachtens viel zu weit in bezug auf ihre Anwendung gegangen. 

Da diese von Roach angegebenen Klammern naturlich sehr fest die Zahne 
umgeben, urn die herum sie modelliert sind, so hat man geglaubt, mit ihrer 
Hilfe Brucken genugend verankern zu konnen. 

Wenn hier auf die im Abschnitt "Bruckenprothese" abzubildenden "Roach
Brucken" hingewiesen wird, so geschieht es, um zu zeigen, daB diese Art Brucken 
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wohl einen Riickfall bedeuten diirften in jene Zeiten, wo die sog. "Spinnen" 
angewendet wurden. Unter einer solchen "Spinne" verstand man eine Platten
prothese mit nur dort dem Alveolarfortsatz aufliegender, moglichst schmaler 
BasisfHiche, wo sich die Zahnreihenliicke befand, also von einer Art wie sie 
Abb.99 und die im Abschnitt "Briickenprothese" abgebildeten Roachbriicken 
zeigen. Natiirlich waren diese Spinnen mit gewohnlichen Klammern an 
den die Liicke begrenzenden Zahnen aufgehangt. Durch das der Reinigung 
wegen hau£ig notwendige Herausnehmen und Hineinsetzen solcher "Spinnen" 
in die Zahnreihe wurden die Klammern allmahlich in ihrem Sitz lockerer, 
bis sie sich eines Tages so weit gelockert hatten, daB die "Spinne" bei einer 
unvorsichtigen Kaubewegung oder im Schlaf aus ihrem Lager herausgehoben 
und verschluckt wurde. nber solche verschluckten Prothesen und den Folge
erscheinungen sind uns geniigend eingehende Berichte in der Literatur bekannt 
gegeben worden. 

Bei durch Roachklammern verankerten "Spinnen" wird die Belastung 
der Prothese anders als bei den frUber verwendeten "Spinnen", wo die 

Abb.lOO. Abb.101. 
Abb.lOO-101. Aus Cadmium modellierte, durch Wachs beliebig zu verstarkende 

Klammern. (Nach Paschke.) 

Belastung zum groBten Teil durch die Basis auf den darunter liegenden 
Kiefer iibertragen wurde, durch die umklammerten Zahne getragen. Verwendet 
man bei ausgedehnten Plattenprothesen diese Klammerart, so wird daher, wie 
oben schon ausgefiihrt, die Plattenprothese zur Plattenbriickenprothese. 

Das innige Anliegen der Roachklammern an den umklammerten Zahnen 
darf aber nicht dazu verfiihren, wie es des Ofteren geschehen ist, anzugeben, 
daB die mit Roachklammern be£estigten Spinnen langere Zeit hindurch liegen 
bleiben konnen, etwa wie festsitzende Briicken behandelt werden diirfen. Es 
wird nie zu vermeiden sein, daB zwischen der Klammer und der Zahnflache 
mikroskopisch kleine Raume vorhanden sind, in die hinein Speisenreste ge
bissen werden, und, wenn sie lii.ngere Zeit hindurch liegen bleiben, in Garung 
und Faulnis iibergehen konnen, wobei natiirlich Entkalkungsvorgange mit nach
folgender Zerstorung der Zahnsubstanz nicht ausbleiben werden. Man mull 
also diese kleinen, mit Roachklammern be£estigten Spinnen zur Reinigung 
ebensooft aus dem Munde herausnehmen, wie gewohnliche Plattenprothesen, 
wenn nicht die von den Roachklammern umfaBten Zahne durch Goldkronen 
geschiitzt sind. Bei dem hau£igen Herausnehmen und Hineinsetzen der mittels 
Roachklammern be£estigten Plattenprothesen wird es bei der verhaltnismaBig 
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hohen Starrheit der gewohnlich ziemlich dick modellierten Roachklammer 
sehr leicht zu Verletzungen des Schmelzes der von ihr umfaBten Zahnkrone 
kommen. Entweder wird der Schmelz allmahlich an den SteIlen, iiber die heim 
Herausnehmen und Hineinsetzen die Roachklammer aufgefedert wird, ab
geschliffen, oder es wird die Klammer allmahlich, wie das fiir die gewohnliche 
zutrifft, aufgefedert und gelockert. In heiden Fallen verliert die Roach
klammer genau so wie jede andere Klammer allmahlich die Fahigkeit, die mit 
ihr befestigte Spinne so stark zu verankern, daB sie vor jeder Abhebelung aus 
ihrer Lage und damit der Verschluckungsgefahr sicher ist. . 

Wenn Roachklammern in der Plattenprothetik verwendet werden wie 
andere Klammern und auch nicht starker gegossen werden als sie, da die groBe 
Federkraft sonst beim Herausnehmen und Hineinsetzen der Prothese den 
Klammerzahnen durch Abschleifung gefahrlich werden kann, so haben die 
von Roach angegebenen Klammern den genaueren Sitz den anderen Klammern 
voraus. 

An dieser Stelle mochte ich auf eine Art der Herstellung von Klammern 
naher verweisen, die mein Assistent Paschke bereits veroffentlicht hat. Wir 
benutzen sie stets mit giinstigem Ergebnis. 

Paschke konnte darauf hinweisen, daB man die Herstellung von gegossenen 
Klammern dadurch auBerordentlich vereinfachen kann, daB man, wie ich es 
seit Jahren auf den von mir geleiteten klinischen Abteilungen durchfiihren 
lasse, fiir das Modellieren Cadmium benutzt 1. 

Abb. lOO-lOl zeigt aus Cadmium modellierte Klammern, die durch Wachs 
belie big abschnittsweise verstarkt werden konnen. So gegossene Klammern liegen 
den Zahnoberflachen sehr genau an, so wie es Roach als einen besonderen 
Vorzug der von ihm beschriebenen Klammern angegeben hat. Diese aus Cadmium 
modellierten Klammern sind aber sehr viel einfacher herzustellen als die von 
Roach angegebenen. Man biegt das sehr weiche Cadmiumblech den Gips
zahnen mit den Fingern genau an und verstarkt es gegebenenfalls abschnitts
weise durch Wachs. 

Man darf selbstverstandlich nie vergessen, daB jede Klammer dem von ihr 
umgriffenen Zahne Nachteile bringt. Wenn dieser nicht durch Uberkronung 
oder entsprechende GuBfiillung geschiitzt ist, so kann die Klammer die Kronen
flache schadigen, den Wurzelzonen kann sie durch Uberbeanspruchung Schaden 
bringen. Wenn man daher die Verankerung einer Plattenprothese ohne Klammern 
erreichen kann, so muB man die Klammern fortlassen. 

B. Reiterbefestigungen. 
Genau so wie die Verwendung von starken Roachklammern als Ver

ankerungsmittel die Plattenprothese zu einer Plattenbriicke macht, tun es 
Verankerungsmittel, wie sie in den Abb. lO2-lO6 dargestellt sind. Man kann 
diese Art der Befestigung wohl als Reiterbefestigungen bezeichnen, weil die 
Plattenprothese auf ihnen mehr oder weniger ausgesprochen reitet. Abb. lO2 
zeigt einen Unterkiefer, in dem die Zahnstiimpfe durch flache Kapseln iiber
deckt sind, ahnlich der Art, wie man bei der Anfertigung von Richmondstift
kronen Ringdeckel fiir den Schutz der Zahnwurzeln herstellt. Diese Ring
deckel werden untereinander verlotet und der Zwischenraum zwischen ihnen 
durch einen kantigen Balken iiberbriickt. Die Plattenprothese wird nun nach 

1 Cadmiumbleche und neuerdings auch Cadmiumklammerformen erhalt man bei 
Gunzert, Stuttgart, Kronenstr. 35. 
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Dickores Angaben so geformt, daB an den Stellen, wo die Ringdeckel und 
der kantige Verbindungssteg liegen, in der Platte Aussparungen angebracht 
werden, die genau uber die Ringdeckel und den kantigen Verbindungssteg 
passen. Diese Art der Befestigung hat eine gewisse Ahnlichkeit mit den sog. 
Gilmorereitern. Sie unterscheidet sich von diesen nur dadurch, daB die Gilmore
reiter gewohnlich keine kantigen Stege, sondern S-formige, oder runde von 
Kronen nach distal oder medial gerichtete Fortsatze darstellen, uber die eine 
aus demselben Metall gestanzte HUlse, die in die Basisplatte der Prothese 
versenkt wird, genau paBt. 

Eine ahnlich wirkende Reiterbefestigung hat Ehricke angegeben. In 
Abb. 103 und 104 ist sie gezeigt. Die beiden mittleren Schneidezahnwurzeln 
stehen noch. Sie werden durch Ringdeckel, die miteinander verlotet sind, 
geschutzt. An der distalenFlache jedes Ringdeckels ist ein zylinderformiger 
Zapfen angebracht. Uber diese Vorrichtung ist eine genau passende Blechform 
gestanzt oder gegossen. Diese Blechform wird in die Prothesenbasisflache ver
senkt. Wenn die Hulsen der Blechform, welche die an den Ringdeckeln ange
brachten Zylinder umgreifen, federn, so ist leicht ersichtlich, daB dadurch die 
Prothese stark be£estigtwird. 
In Abb. 104 ist dieselbe Art 
der Vorrichtung in etwas ver
anderter Gestalt fUr die Be
festigung der Plattenprothese 

Abb.102. 
Nach Dickore. 

RJ:7 
~ 

Abb.103. 

~ ~ 
Abb.104. 

Nach Ehricke. 

benutzt. Die distal an den Ringdeckeln angeloteten Zylinder sind in diesem 
Faile durch einen kantigen Steg mit den Kappen verbunden. Es ist verstand
lich, daB die hierzu hergestellte negative Blechform, die in der Prothesenbasis
flache befestigt wird, noch reichlichere Gelegenheit hat, sich an die Ringdeckel 
mit den Zylinderfortsatzen festzuklammern. 

In der Wirkung sind dieser Vorrichtung die von Peeso, Muller (Eugen) 
und Rie chel mann angegebenen £edernden Wurzelstifte durchaus ahnlich, wenn 
sie zur Befestigung von Plattenprothesen benutzt werden. In Abb. 105 ist 
die Be£estigung einer oberen Metallprothese mit 2 in die Eckzahnwurzeln ver
senkbaren Wurzelstiften gezeigt. Die beiden Eckzahnwurzeln sind stark aus
gebohrt und mit einem Ringdeckel nach Art der von Richmond angegebenen 
versehen. Durch den Deckel hindurch in die ausgebohrte Wurzel ist eine KanUle 
gesenkt und mit dem Deckel ver16tet. In diese Kanule hinein, die bei Muller 
vierkantig, bei Riechelmann rund gewahlt ist, ·wird ein mit der Prothese 
verbundener Stift versenkt. Damit dieser Stift gegen die Wandung der in der 
Wurzel versenkten KanUle schleift, sagt ihn Muller der Lange nach ausein
ander. Peeso stellt ihn aus einem U-formig gebogenen halbrunden Draht 
her, der an der Umbiegungsstelle durchgesagt wird. Riechelmann hat gezeigt, 
daB er nur dann seine volle Federkraft bewahrt, wenn er nicht mit dem Lot
prozeB in Verbindung gebracht wird. Deshalb stellt Riechel mann den federnden 
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Stift aus zwei Teilen her; einer mit dem Deckel verloteten spindeltragenden 
Kaniile und dem nach vollstandiger Fertigstellung der Prothese in die Kaniile 
hineinschraubbaren Kanalstift. Dieser schleift an den Kaniilenwanden mit der 
ihm innewohnenden Federkraft, die dazu dient, den seiner Lange nach von 

Abb. 105. Nach Eugen Muller und Riechelmann. 

einem Spalt durchsetzten Stift in gespreiztem Zustand zu erhalten. In Abb. 105 
zeigt A eine nach Riechelmann verankerte Prothese. 

Diese Verankerungsvorrichtung ist in ihrer Wirkung durchaus ahnlich 
der in den Abb. 103 und 104 geschilderten. Bei beiden ist der Einlagerungs
absicht der Prothese in die Schleimhaut durch die Deckel der Wurzelkappen 
und die darauf zu liegen kommende Prothesenbasisflache eine Grenze gesetzt. 
Riechelmann hat den EinfluB dieser Begrenztheit der Senkungsmoglichkeit fiir 
die Prothese klar erkannt. Er hat deshalb angegeben, daB beim Hineinsetzen 
solcher Prothesen in die Mundhohle ein gewisser Spielraum zwischen Wurzel· 
kappenflache und der dariiber liegenden Prothesenflache sein miisse. Der Spiel
raum verschwindet schon nach kurzer Zeit. Da Riechelmann sogar hat beob-

Abb_ 106. Nach Ehricke. 

achten konnen, daB trotz dieser VorsichtsmaBnahme das Zuriickweichen del" 
Schleimhautoberflache unter der Basisflache (die nun ja, nachdem die Wurzel
kappenflache von der Prothese erreicht worden ist, nicht tiefer der Schleim
hautoberflache entgegensinken kann) , weitere Fortschritte macht, so hat er 
angegeben, daB dieser Erscheinung durch Unterfiitterung mit schwarzer Gutta
percha, wie sie beim Obturatorenbau benutzt wird, zu begegnen ist. 

Gebraucht man diese Vorsicht nicht, so klafft, nachdem solche Prothesen 
langere Zeit getragen worden sind, zwischen der Schleimhautoberflache und 
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der Prothesenbasisflache ein Zwischenraum. Die Plattenbriicke wiirde jetzt 
Gefahr laufen, iiber die beiden, der Verankerung dienstbar gemachten Wurzeln 
hiniibergebrochen oder -verbogen zu werden, da sie auf diesen Zahnen reiten 
wiirde. Diese Erscheinung wird auch bei langerem Tragen von Plattenprothesen, 
die wie in Abb. 102-104 und 105 verankert sind, festzustellen sein. Sie beginnen 
allmahlich auf den unter ihnen liegenden Wurzeln zu reiten, womit die Bruch
gefahr fiir die Prothese eintritt. 

Giinstiger wirkt in dieser Hinsicht eine von Ehricke angegebene Ver
ankerung, wie sie in Abb. 106 gezeigt ist. Es werden die noch gebliebenen Zahne 
mit Kronen versehen, an deren medialer und distaler Flache je ein oder zwei 
runde Drahte in vertikaler Richtung so angelOtet sind, daB sie zueinander 
parallel verlaufen. In der Prothese werden der Lange nach offene Kaniilen 
verankert, die um diese runden Drahte herumfedern und so die Prothese in 
der ihr gegebenen Lage festhalten. In A der Abb.106 sind solche an der 
Prothese anzubringenden, der Lange nach offenen Kaniilen gezeigt. Diese Be
festigungsart setzt der Neigung der Plattenprothese, sich allmahlich der Schleim
hautoberflache entgegenzusenken, keine Grenze entgegen 1. Die Kaniilen konnen 
an den runden Kronendrahten ungehindert herunter- und hinaufgleiten. Diese 
Verankerungsart macht daher auch nicht aus der Plattenprothese eine Platten
briickenprothese, denn sie iiberlaBt, wie die gewohnliche Klammerverankerung, 
die "Obertragung der die Plattenprothese treffenden Krafte auf die Kiefer groBten
teils der Prothesenbasis. Vor der Klammerbefestigung hat diese Art der Ver
ankerung lediglich asthetische Momente voraus. 

Eine besondere Aufmerksamkeit gruppiert sich in den letzten Jahren um 
den zum Schlagwort erhobenen Ausdruck "gestiitzte Prothese". Diese Be
zeichnung ist aus einer Anregung Schroders entstanden, der 1920 vorgeschlagen 
hat, die bis dahin als "Plattenbriicke" benannte Prothesenart a~ "gestiitzte 
Plattenprothese" anzusprechen.Warum dieser Ausdruck besser sein solI als 
die Bezeichnung "Plattenbriicke", wird jedoch nicht ausgefiihrt. 

Heute ist man sich wohl allgemein einig darin, als Definition des Begriffes 
Plattenprothese eine Prothese zu verstehen, die an einer Basisflache die zu 
ersetzenden Zahnreihenglieder so tragt, daB die darauf wirkenden Kaukrafte 
von der Basis und den unter ihr liegenden Schleimhautflachen aufgefangen 
und von da aus durch das Gesichtsskelett weitergeleitet werden. 

Genau so, wie man heute in dieser Definition des Begriffes Plattenprothese 
die Art, wie die auf die kiinstlichen Zahne wirkenden Kaukrafte aufgefangen 
und weitergeleitet werden, als unterscheidendes Merkmal in den Vordergrund 
geriickt hat, so ist man auch bei der Bestimmung des Begriffes "Briicke" ver
fahren, von dem Schroder 1920 schreibt: "Unter Briickenarbeit versteht man 
einen Zahnersatz, der seine Stiitze und seinen Halt ausschlieBlich an noch vor
handenen Zahnen und Wurzeln findet ... " Eine Briickenprothese ersetzt also 
verlorene Zahnreihenglieder im Gegensatz zur Plattenprothese so, daB die 
darauf gerichteten Kaukrafte allein von Zahnreihengliedern aufgefangen und 
weitergeleitet werden. 

Analog dieser Auffassung schreibt Schroder weiter: "Sobald die Basis 
der "Briicke" ... vergroBert wird in der besonderen Absicht, dadurch der 
Briicke einen besseren Halt und eine festere Stiitze zu geben ... , verfolgen wir 
nicht mehr das Prinzip der Briicke, wir haben vielmehr mit diesem das der 
Plattenprothese vereinigt, eine Kombination zwischen Briicke und Platte 
geschaffen, die sog. Plattenbriicke." 

1 Ebenso wie .bei Verwendung der von Roach angegebenen KugeIn, die an Stelle der 
runden Drahte an die Goldkappen gelotet werden, und iiber denen offene Kaniilan 
schleifen. 
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Und auch Rumpel spricht von einer solchen Kombination aus Platten
und Briickenprothese. Er lehnt allerdings diese Bezeichnung ganz ab, wenn 
er 1925 schreibt: "Dic moderne Zahnheilkunde dagegen kommt mit drei 
Konstruktionsarten, wie ich es bereits im Jahre 1912 vorgeschlagen habe, aus, 
namlich 1. festsitzenden Prothesen, 2. abnehmbaren Prothesen und 3. einer 
Kombination aus beiden, und zwar derart, daB die festsitzende Prothese der 
abnehmbaren als Halt und Stiitze dient und der auf die abnehmbare Prothese 
wirkende Kaudruck moglichst gleichmaBig auf Alveolarfortsatz und stiitzende 
Prothese verteilt wird." 

Man wird dieser von Rum pel gege benen Definition nicht zustimmen konnen, 
wenn man bei der Begriffsbestimmung der verschiedenen Prothesenarten das 
unsere gesamten prothetischen MaBnahmen beherrschende Moment der Kau
kraftverteilung nicht ganzlich vernachlassigen will. 

Wahrend das Wort "Plattenbriicke" die "Kombination" zwischen Briicken
und Plattenprothese meines Erachtens auBerordentlich deutlich erkennen laBt, 
gibt die Bezeichnung "gestiitzte Plattenprothese" und noch weniger "gestiitzte 
Prothese" auch nicht den geringsten Anhalt dafiir, daB es sich mit dieser 
Prothesenart urn eine Verschmelzung zweier anderer handelt. 

AuBerdem diirfen wir doch nicht vergessen, daB es sich bei der Anlage jeder 
Prothese um eine gestiitzte Prothese handelt. Fiir die Prothesen im Unter
kiefer wird jeder zugeben, daB sie gestiitzt sind, denn auch, wenn sie ohne Ver
wendung jeder Klammer oder sonstigen Verankerungsvorrichtung dem Alveolar
fortsatz aufliegen, werden sie von ihm gestiitzt. Wiirden sie es nicht, so wiirden 
sie ihre Lage so lange verandern, bis sie eine Stiitze fanden. Und was von den 
unteren Prothesen gesagt werden kann, das trifft in ebensolchem AusmaBe fiir 
die oberen Prothesen zu. Bei ihnen wirkt, wenn auch sonst keinerlei verankernde 
MaBnahmen getroffen worden sind, die Adhasions- oder die Saugkraft luft
verdiinnter Raume als Stiitze. Wiirden diese stiitzenden Momente fortfallen, 
so miiBte die Prothese ihre Lage verandern, bis sie die sie geniigend stiitzenden, 
tragenden Krafte fiinde, oder sie wiirde gar nicht im Munde verbleiben konnen. 

Ebenso trifft die Bezeichnung "gestiitzte Plattenprothese" fiir die mittels 
Klammern befestigten Prothesen zu. Man hat nun aber die durch Klammern 
befestigten Plattenprothesen bisher nicht zu den Plattenbriickenprothesen ge
rechnet, weil man mit der Anlage der Klammern nicht die Absicht verbunden 
gehabt hat, von den die Prothese belastenden KaukraftgroBen Teile mit den 
umklammerten Zahnen aufzufangen. Ais hauptsachlichstes Ziel hat man mit 
der Anlage der Klammern die Verankerung der Prothese im Auge gehabt. DaB 
dabei auch Teile der Kaukrafte auf die von den Klammern umgebenen Zahn
reihenglieder -fallen konnen, hat man als bisher nicht zu umgehende technische 
Unzulanglichkeit dieser Verankerungsmittel stillschweigend mit in den Kauf 
genommen. Das fiir die Plattenbriickenprothese bestimmende Merkmal fehlt 
demnach den gewohnlichen Plattenprothesen, die mit Klammern verankert 
sind. Sie sind nicht in der Absicht geschaffen, eine Kombil;lation zwischen 
Briicke und Platte zu sein. Da sie aber andererseits, wie ausgefiihrt, gestiitzte 
Prothesen sind, so miiBte man, wollte man den Ausdruck "gestUtzte Prothesen" 
beibehalten, solche, die unbeabsichtigt gestiitzt sind (worunter aIle unsere 
gewohnlichen Plattenprothesen zu verstehen sein wiirden), von solchen, die 
absichtlich gestiitzt sind, unterscheiden (worunter die bisher als Plattenbriicken 
bezeichneten zu verstehcn sein wiirden, d. h. solche, bei denen die auf die kiinst
lichen Zahnreihenglieder treffenden Ka ukrafte etwa zu gleichen Teilen sowohl 
von den unter der Prothesenbasis liegenden Schleimhautflachen als auch von 
Zahnreihengliedern aufgefangen werden). DaB damit keine Vereinfachung in 
unsere Nomenklatur hineingetragen wiirde, liegt auf der Hand. Man wirrl also 
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nicht umhin konnen zuzugeben, daB der Ausdruck "gestiitzte Plattenprothese" 
bei weitem nicht so treffend ist als die Bezeichnung "Plattenbriicke" oder 
"Plattenbriickenprothese". Er ist also tunlichst bald wieder aus unserer 
Literatur auszumerzen. 

Da nun die gegenwartig bekannten Plattenbriickenprothesen nicht anders 
als durch die Anwendung einer Verankerungsvorrichtung entstehen, die man 
seit langem unter dem Namen "Reiterverankerung" kennt, und da es andererseits 
schwer werden kann, die Anlage einer Plattenbriickenprothese von einer Platten
prothese zu unterscheiden (da die Bestimmung des Augenblicks, wann eine Platten
prothese sich in eine Plattenbriickenprothese verwandelt, recht schwer werden 
kann, so konnte man vorschlagen, auch den Ausdruck "Plattenbriickenprothese" 
fallen zu lassen und dafiir nur von einer Plattenprothese zu reden, die eine 
besondere Verankerung besitzt, namlich eine Reiterverankerung. Unter einer 
Reiterverankerung versteht man jede Verankerungsvorrichtung, die die Absicht 
der Plattenprothese, sich unter dem Angriff der KaukrMte der von ihr bedeckten 
Schleimhautflache entgegenzubewegen, mehr oder weniger vollstandig hemmt. 

Ein solcher Vorschlag aber, die Plattenbriickenprothese als "Plattenprothese 
mit Reiterverankerung" zu bezeichnen, wiirde vergessen, daB es vielleicht 
einmal moglich ist, Plattenbriickenprothesen auch ohne die Verwendung von 
Reiterverankerungen herzustellen. Da dies bisher nicht moglich gewesen ist, 
so konnte diesem Abschnitt die Uberschrift "Reiterbefestigungen" gegeben 
werden. 

Wie aus den gemachten Ausfiihrungen hervorgeht, ist der Begriff der Platten
briickenprothese schon recht alt, und so dan auch wohl erwartet werden, daB 
die darunter zu verstehende Prothesenart nichts Neues ist. 

So berichtet denn auch Rumpel in seiner schon oben zitierten Arbeit, 
daB er bereits 1912 iiber solche Prothesen Mitteilung gemacht habe, die aus 
Mangel an einer geniigenden Anzahl und Verteilung Von Zahnreihenresten zwar 
nicht mehr als Briickenprothesen konstruiert werden konnten, bei denen es 
aber moglich gewesen ist, die noch vorhandenen Zahne so zu benutzen, daB sie 
die KaukrMte mit auffangen muBten, die die kiinstlichen Zahne getroffen haben. 
Aber schon vor 1912 sind zu denselben Zwecken besondere Verankerungsmittel 
abgegeben worden, die dazu dienen sollten, die Kraftverteilung bei der An
wendung von Plattenprothesen so zu gestalten, daB auch die noch vorhandenen 
Zahne mittragen muBten. So weist denn auch eine Arbeit von Stamenoff 
aus der Abteilung von Fritsch (Frankfurt) auf die schon solchen Zwecken 
dienenden Gilmorereiter hin. Dieselbe Arbeit betont auch, daB "zu den ge
gestiitzten Prothesen auch die Riechelmannschen abnehmbaren Briicken 
gezahlt werden miissen" 1. 

Wenn man dieser Auffassung beipflichten muB, so kann man nicht umhin 
zuzugeben, daB auch die seinerzeit schon von Eugen Miiller angegebenen 
Plattenbriicken in diesem Zusammenhange genannt werden miissen. In 
Abb. 105 habe ich beide nebeneinander abgebildet. Ja, man wird nicht Miihe 
haben, diese Prothesenart schon im 18. Jahrhundert zu entdecken. 

Wir haben also in den Plattenbriickenprothesen, die man in neuerer Zeit 
mit dem aus den genannten Griinden abzulehnenden Ausdruck "gestiitzte 
Plattenprothesen" belegt hat, eine seit sehr langen Zeiten bekannte Prothesenart 
vor ·uns. 

So alt aber diese Prothesenart auch ist, man hat keine anderen Nach
priifungen iiber ihre Zulanglichkeit vorgenommen als einige wenige und 

1 Auch Riegner hat Bchon solche Prothesen beschrieben. 
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unvollkommene klinische. Aus den jeweils gemachten Erfahrungen hat man 
dann Folgerungen gezogen. 

So bildet z. B. Rumpel in seiner oben zitierten Arbeit eine Plattenbrucken
prothese abo In Abb. lO7 gebe ich die Abbildung des genannten Autors 
wieder. 

Rumpel schreibt zu diesem als Beispiel einer Plattenbruckenprothese 
(gestutzten Prothese) benutzten Fall folgendes: "Wir sehen einen der Schilderung 
entsprechend ausgefuhrten Fall abgebildet. Im Unterkiefer sind rechts die 
beiden Pramolaren entkront und durch zwei zusammengelOtete Wurzelkappen 
sagittal und tangential versteift worden. Links wurde die erste Pramolaren
wurzel ebenfalls mit einer Wurzellmppe versehen, der zweite Pramolar erhielt 
eine Inlaykrone und die beiden Molaren Goldkronen. Samtliche vier Glieder 
wurden zusammengelotet und eingesetzt, wodurch auch diese Zahne sagittal 
und tangential versteift waren. Mit dem Einsetzen der abnehmbaren Prothel)e 
trat zur sagittalen auch noch die transversale Versteifung. Ein Beweis fur 

Abb.107. Eine Plattenbriickenprothese nach Rumpel. 

die Richtigkeit der aufgestellten Hypothesen durfte der Erfolg sein: die Prothese 
wurde unverandert 16 Jahre getragen. " 

Sieht man sich die Bezahnung des hier beschriebenen Falles an, so ergibt 
sich fur den Unterkiefer folgende Bezahnungsformel: 5414567. Von der Be
zahnung des Oberkiefers wird nichts angegeben. Das ist aber unbedingt notig, 
wenn wir den Belastungsgrad der vorhandenen Zahnreihenglieder irgendwie 
beurteilen wollen. 

Wenn Z. B. im Oberkie£er ein vollstandiger Ersatz getragen wird, so ist 
die auf die im Unterkiefer noch vorhandenen Zahne entfallende Belastung um 
ein VieUaches geringer, als wenn im Oberkiefer noch aIle Zahne vorhanden 
sein warden. Wir brauchen nur daran zu denken, daB man mit einer Platten
prothese hochstens den vierten bis halben Teil der urnaturlich vorhanden 
gewesenen KaukraftgroBe entwickeln kann, um den hervorragenden Unterschied 
zu erkennen, der zwischen der Belastung der vorhandenen Unterkieferzahne bei 
unverletzter oberer Zahnreihe oder bei prothetisch nachgebildeter oberer Zahn
reihe bestehen muB. Ebenso hatte eine Angabe uber den Zustand der die Zahn
reihenglieder umgebenden und tragenden Gewebe gemacht werden mussen, 
denn daB gesunde, normal stehende Zahnreihenglieder mehr zu tragen vermogen 
als solche, bei denen das paradentale Gewebe nicht intakt ist, durfte wohl 
Anspruch auf Gultigkeit haben. 

Wenn wir annehmen, daB die obere Zahnreihe in dem beschriebenen FaIle 
vollkommen normal mit den unteren Zahnen okkludiert hat und in bezug auf 
das paradelltale Gewebe vollkommen· gesund gewesen ist, so ergibt sieh, daB 
die Zahne 5414567 mit einer oberen Bezahnung von . . . 543 . . 1 .. 34567 . okklu
dieren wiirden. 
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Schlagt man nun in meinem Buche 1 "Physikalische Grundlagen der 
Platten- und Briickenprothese" nach, so ergibt sich, daB eine Bezahnung 
... 543 .. I auf der einen Seite durch eine auf der anderen Seite vorhandenen 
Bezahnung von I .. 34567. nicht nur ausgeglichen ist, sondern sogar ein Plus 
von 2,88 K.-E. aufzuweisen hat, d. h. ein Zuviel von der GroBe der vertikalen 
Normalbelastung eines oberen Eckzahnes. 

Rein physikalisch genommen, ware demnach in diesem FaIle die Anfertigung 
einer Prothese iiberhaupt nicht notig gewesen, vorausgesetzt, daB eine Okklusion, 
wie sie beschrieben worden ist, bestanden hat. Ware hier eine Briickenprothese 
angefertigt worden, so hiitte sich derselbe ~rfolg erzielen lassen, wie ihn Rumpel 
als mit einer Plattenbriicke erreicht beschrieben hat. Und daB eine Briicken
prothese mehr zu leisten vermag in bezug auf den Kauvorgang, dariiber sind 
sich aIle so klar, daB Schroder 1920 schreiben konnte: " ... die Briicke ist 
der Plattenprothese zweifellos iiberlegen, nicht nur in funktioneller, sondern auch 
in prophylaktischer Beziehung, und zwar in dem MaBe, daB ihre Nichtanwendung 
in geeigneten Fallen dem Fachmann unter Umstanden als Fehler angerechnet 
werden konnte." 

DaB also in dem von Rumpel verofientlichten FaIle die Plattenbriicken
prothese recht Gutes geleistet hat, diirfte nach dieser Betrachtung nicht mehr 
auf das Konto der Plattenbriickenprothese gesetzt werden. Hier hatte jede 
sorgfaltig hergestellte Prothese einwandfreie Erfolge zeitigen miissen. 

Und ahnlich ist es Rumpel mit einem der beiden FaIle gegangen, von 
denen er angibt, daB er sie schon 1914 auf der Jahresversammlung des Zentral
vereins gezeigt habe. Auch in dem FaIle wird die Bezahnung des Gegenkie£ers 
nichtangegeben. Wenn dieser aber keine vollstandige Zahnreihe mehr besitzt, 
sondern eine Briicken- oder gar eine Plattenprothese tragt, so verringert sich 
die Belastung genau so, wie wenn bei der Herstellung von Kronen oder Briicken
oder Plattenbriickenprothesen die Okklusion, irgendwelche anderen Teile der 
Artikulation oder gar die gesamte Artikulation der noch vorhandenen Zahn
reihenreste mangefuaft gebildet, oder die miteinander in Beriihrung tretenden 
Kauflachen verkleinert worden waren. 

Man sieht wieder, wie wichtig es ist, das Kauorgan des Menschen als ein 
Ganzes anzusehen, das man nicht in seine einzelnen Teile zerlegen darf, ohne 
sich stets bewuBt zu bleiben, daB jeder der Teile in seiner Funktion nicht nur 
mit der Funktion jedes der anderen Teile innig verbunden ist, sondern auch 
in bezug auf die Rohe seiner Leistung von der Funktion jedes der anderen 
Teile bestimmt wird. 

Die Mitteilung klinischer Erfahrungen muB demnach ganz andere Wege 
gehen, als sie bisher gegangen ist, wenn sie der Entwicklung unserer Prothetik 
helfen solI. Wenn nur in der Art wie bisher Mitteilungen iiber verwendete 
Prothesen gemacht werden, dann hat die Mitteilung nicht viel mehr Wert als 
der Bericht iiber irgendein instrumentales Erzeugnis, das den fUr die Mundhohle 
zu erfiillenden hygienischen und einem Teil der physiologischen Aufgaben 
Rechnung tragt. Aus solcher Sammlung von Erfahrungen kann sich niemals eine 
Erkenntnis iiber gesetzmaBige Vorgange entwickeln. 

Aber auch dann, wenn die klinische Berichterstattung in der Prothetik so 
geworden sein wird, wie sie hier gefordert ist, wird sie die Schwachen der 
klinischen Erlahrung als solche nicht vermeiden konnen. Es kann eine klinische 
Erfahrung nur erst dann den Mangel der Subjektivitat verlieren, ,wenn sie in 

1 Verlag Meusser, Berlin. 
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auBerordentlicher Vielfaltigkeit und an den verschiedensten Orten von ver
schiedensten Forschern gemacht worden ist und immer dasselbe Ergebnis 
gezeitigt hat. Dnd selbst dann vermag sie noch nicht in allen Fallen eine ein
wandfreie Beweiskraft zu besitzen. Wieviel schwieriger wird die Beurteilung 
klinischer Erfahrung dort, wo sie iiber Mittel und MaBnahmen gemacht werden 
solI, die erst jahrelang wirken miissen, ehe sie eine Beurteilung zulassen, wie 
es bei den hier in Frage stehenden prothetischen Hilfsmitteln der Fall ist. 

1m folgenden teile ich einige Laboratoriumsversuche mit, die iiber diesen 
Mangel hinweghelfen konnen und eine Beurteilung prothetischer Hilfsmittel 
erlauben, wie sie bis.her nicht moglich gewesen ist. Vor den klinischen Nach
priifungen haben sie den Vorteil, in ihren Bedingungen genau umgrenzt und 
beschrieben werden zu konnen und eine genaue und schnelle Ubersicht iiber 
den erzielten Erfolg zu gestatten. Der bei der experimentellen Nachpriifung 
beschrittene Weg hat sich folgendermaBen gestaltet: 

Es wird der Gipsabdruck eines Oberkiefers hergestellt, der eine Bezahnung 
tragt, wie sie von Rumpel und auch von Schroder als geeignet fUr die Her-

Abb. 108. Verankerungsanlage fiir eine 
Plattenbriickenprothese nach Rum pe I s 

Vorschlag. 

Abb.109. Verankerungsanlage fiir cine 
Plattenbriickenprothesenach Schroders 

Vorschlag. 

stellung von (gestiitzten Prothesen) Plattenbriickenprothesen angegeben worden 
ist. Abb. 108 und 109 zeigen die Abbildungen der beiden Autoren. 

Das Negativ wird mit einer gleichmaBigen Schicht von weichbleibendem 
Kautschuk iiberzogen. Diese gleichmaBig dicke Kautschukschicht von einer 
Plattenstarke umgibt auch die aus Metall gegossenen und an ihre Stelle in den 
Abdruck gebrachten Wurzeln der noch vorhandenen Zahne. Nach der Be
endigung der sorgfaltig vorgenommenen Austapezierung des Gipsabdruckes 
mit weichbleibendem Kautschuk wird er mit der ihn iiberkleidenden Weich
gummischicht in der gewohnlichen Weise der Vulkanisation ausgesetzt. 

Nach der Vulkanisation wird der gewonnene Weichgummiiiberzug mit einem 
Gipssockel versehen . Die Gaumenschleimhautschicht wird jetzt also durch 
eine gleichmaBig starke Gummischicht (eine Plattenstarke) gebildet, ebenso 
das Periodontium der noch vorhandenen und zur Verankerung der Prothese 
benutzten Zahnreihenglieder. 

Wenn das Periodontium so stark gewahlt worden ist, so ist es geschehen, 
um jede an den Zahnreihengliedern durch die Anlage der Prothese ausge16ste 
Wirkung recht deutlich machen zu konnen. Durch eine solche VergroBerung 
der Quantitat der Bewegung wird ja die Qualitat derselben in keiner Weise 
beeinfluBt. 

Handbuch der Zahnhellkunde. III. 3. A. 25 
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Auf dem Weichgummimodell wird mittels der Tropfmethode eine Platten
prothese mit der nachzupriifenden Reiterbefestigung hergestellt. Abb. 110 
zeigt in a die mit weichbleibendem Kautschuk austapezierten Alveolen der 
noch vorhandenen Seitenzahne, die mit Kronen b versehen worden sind. Durch 

Abb. no. Weichgummimodell des plattenprothetisch zu behandelnden Kiefers. Die 
Alveolen a sind mit Weichgummi von einer Plattenstarke austapeziert. Die noch vorhan
denen Zahnreihenglieder (Pramolar und Molar) sind iiberkront und die Kronen b durch 
einen Steg c miteinander verbunden. A zeigt die nachzupriifende Plattenprothese mit 

Reiterverankerung, Plattenbriickenprothese. 

den Steg c sind diese miteinander verbunden. In A ist die auf dem beschriebenen 
Modell nachzupriifende Prothese dargestellt. Sie liegt, den Steg fest umgreifend, 
ohne die Seitenzahne zu umklammern, an ihrem Orte . Abb. HI zeigt die Prothese 
in der ihr zukommenden Stellung. 

Wenn man diese Prothese unter die verschiedenen Belastungsarten stellt, 
denen eine Prothese in der Mundhohle ausgesetzt ist, so ergibt sich folgendes: 

Abb. Ill. Plattenbriickenprothese auf 
dem Weichgummimodeil fertig fiir die 

Belastungsexperimente. 

Trifft die Belastung die linke Prothesen
seite, so werden die beiden Seitenzahne 
stark nach der Rapheebene zu geneigt, d. h. 
unter nach innen gerichtete, hebelnde KrMte 
gestellt. Abb. 112 stellt diese Situation dar. 
Damit die Bewegung der zur Verankerung 
der Prothese dienenden Zahne gut sichtbar 
ist, sind in die Kronen derselben in der 
Zahnachsenrichtung Stahe gestellt, die 
sich nicht nur im Ruhezustand auf der 
photographischen Mattscheibe miteinander 
decken, sondern zugleich mit einer Geraden, 
die auf dem weiBen Rintergrund angehracht 
ist, in Deckung stehen. Durch eine solche 
Anordnung ist es nicht nur moglich, jede 
Bewegung der beiden Zahne zusammen, 
sondern auch die etwa vorhandene ver-
schiedene BewegungsgroBe der einzelnen 

Zahne durch den Ausschlag jedes der in der Zahnachsenrichtung verlaufenden 
beiden Stabe zu beobachten. Die Anordnung der Belastung ist aus der Abb. 112 
ersichtlich. Die belastete Zahnreihenstelle ist als Unterstiitzungspunkt eines 
Rebels benutzt worden, dessen Kraftarm mit 1 kg in einem Abstand von 40 cm 
belastet worden ist, wahrend der Lastarm im Ruhezustand der Prothese mit 
der Unterlage des die Prothese tragenden Modells fest verbunden ist, so daB 
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die belastende GroBe moglichst genau abgelesen werden kann. Die belastende 
Kraft hat in allen Versuchen dieselbe GroBe. 

Abb. 113 stellt die Belastung derselben Prothese auf ihrer rechten Seite 
dar. Hierbei tritt, wie Abb. 113 deutlich erkennen lii.Gt, eine die verankernden 

Abb. 112. Die Prothese ist unter eine linksseitige Belastung von x kg gestellt. Die uber
kronten, durch Steg verbundenen Seitenzahne werden stark nach innen gehebelt. 

Zahne nach auBen hebelnde Wirkung auf. Und auch bei der Belastung der 
Prothese durch eine Kraft, wie sie beim AbbiE ausgelOst wird, tritt, wie Abb. 114 
zeigt, eine starke Hebelwirkung an den der Verankerung dienenden Zahnen 
auf. In diesem Falle werden die beiden Seitenzahne nach vorn gekippt. 

Abb. 113. Die Prothese ist unter eine rechtsseitige Belastung gestellt. Die uberkronten, 
durch Steg verbundenen Seitenzahne worden stark nach auJ3en gehebelt. 

Aus diesen Versuchen geht hervor, daB es leider nicht so ist, wie Dickore, 
Ehricke, Rumpel, Schroder u. a . angenommen und gelehrt haben, daB 
namlich durch die Anlage von Versteifungen, von festen Zusammenschliissen 
zwischen noch vorhandenen Zahnen diese von der Einwirkung der Transversal· 

25* 
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und Sagittalkrafte ausgeschlossen werden. Wir sehen, daB sogar recht erkleck
liche Rebelwirkungen an ihnen auftreten. 

Wenn bisher auch nur iiber die eine von Rumpel und Schroder mit
geteilte Bezahnung berichtet worden ist, die geeignet sein soHte fiir die Anlage 
von Plattenbriickenprothesen, und nachgewiesen ist, daB die Erwartungen der 
genannten Autoren nicht zutreffen, so konnen aus dieser Versuchsreihe schon 
weitere Schliisse gezogen werden. 

Genau so wenig, wie man in Bausch und Bogen von den Plattenbriicken
prothesen aussagen kann, daB ihre Verwendung die der Verankerung dienstbar 
gemachten Zahnreihenreste vor der Einwirkung von lateral und sagittal ge
richteten Kaukraften ausschlieBt, genau so wenig kann man dies von der von 
Rumpel als zirkuHi.re Versteifung beschriebenen Verankerungsart unter allen 
Umstanden, wie es geschehen ist, behaupten. Erst dann wird eine solche 
zirkulare Verankerung die Erwartung der genannten Autoren erfiillen konnen, 

Abb. 114. Die Prothese ist unter eine Belastung in der Frontzahngegend gestellt. Die 
uberkronten, durch Steg verbundenen Seitenzahne werden in der Sagittalebene nach vorn 

gehebelt. 

wenn die Verteilung der der Verankerung dienstbar gemachten Zahnreihen
glieder iiber den gesamten Bereich der Kiefer durchaus gleichmaBig ist. Also 
erst dann, wenn nicht nur dieselben Zahnreihenglieder rechts und links stehen, 
sondern wenn sie sich auch auf gleicher Rohe des Alveolarfortsatzes (vom 
Incisivale aus gerechnet) befinden, durchaus gleichmaBig stark und gesund im 
Kiefer befestigt sind und dabei so in die Verankerung einbezogen werden konnen, 
daB durch AbbiBbewegungen, also Frontalbelastungen der Prothesen keinerlei 
kippende, hebelnde Krafte an ihnen auftreten konnen. Diese Bedingungen 
werden natiirlich nicht allzuhaufig erfiillt sein. Sind sie es nicht, so kann eine 
zirkulare Versteifung nicht groBeren Erfolg bringen als jede auf gewohnliche 
Art angelegte Prothese. 

V orerst solI nur von derjenigen Bezahnung und ihrer Verwendung zur 
Anlage von Plattenbriickenprothesen die Rede sein, die oben naher beschrieben 
worden ist. 

Ais Vergleichsversuch zu den oben genannten Nachpriifungen wird der in 
den Abb. llo-i14 wiedergegebene Weichgummikiefer in der Art prothetisch 
behandelt, daB die noch vorhandenen Zahne mit Kronen versehen werden und 
die den Kiefer bedeckende Prothese diese Kronen mit Klammern umgibt. 
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Belastet man eine derartige Prothese in derselben Weise, wie es vorhin 
beschrieben worden ist, so ergibt sich genau dieselbe Beobachtungsreihe wie 
vorhin. Auch eine solche mittels Klammern in der gewohnlichen Art be£estigte 
Prothese steUt die noch vorhandenen Seitenzahne unter dieselben Hebel
wirkungen, wie sie bei Anwendung der mittels Reiterverankcrung be£estigten 
Prothese zu beobachten gewesen sind. 

Hieraus £olgt dreierlei: erstens, daB die Reiterverankerung in diesem FaIle 
nicht mehr zu leistcn vermag als die gewohnliche Klammerverankerung, und 
zweitens, daB man hier weder cine Reiter- noch eine Klammerverankerung 
anwcnden darf. Will man die noch vorhandenen Zahnreihenglieder moglichst 
schonen und also lange erhalten, so darf man sie fur die Verankerung der Prothese 
gar nicht beanspruchen. Etwas ganz anderes ist es, wenn man die noch vor
handenen Zahnreihenglieder dazu gebrauchen will, dem Patienten cine leichtere 
Gewohnung an das Tragen der Prothese zu ermoglichcn. In diesem FaIle, der 
hauptsachlich dort gegcben sein wird, wo es sich urn ein Individuum handelt, 
das bis dahin noch keine Prothese getragen hat, wird man zwar die vorhandenen 
Zahnreihenglieder zur Verankerung der Prothese benutzen, wird aber zuglcich 
von vornherein mit einer allmahlichen Lockerung dcrselben rechnen mussen, 
wenn man nicht eine unter ganz besonderen VorsichtsmaBregeln hergesteIlte 
Klammerverankerung wahlt, wie sie noch naher crortert werden wird. 

Als dritte lfolgerung aus der genannten Versuchsreihe crgibt sich, daB es 
FaIle gibt, bei denen eine mit Klammern verankerte Prothese genau dassclbe 
zu leisten vermag wie cine mittels Reiterverankerung befestigte. Da nun aber 
die letztere umstandlicher herzustellen ist als die mit Klammern verankerte, 
so wird man naturlich in solchen Fallen die Klammerverankerung vorziehen. 
Wir miissen aueh in der Orthopadie zu der Einsicht kommen, daB wir iiber 
die Zeit hinaus sind, wo das Konnen des Behandelnden an der Kompliziertheit 
der von ihm geubten Behandlung gemessen wurde. Je einfacher eine Behand
lungsmethode ist, urn so wertvoIler ist sie, denn mit dem Grade ihrer Einfachheit 
wird nicht nur ihre Sicherheit, sondern auch die GroBe ihres Anwcndungs
gebietes wachsen. 

Zu all dem bisher Gesagten kommen zwei weitere Uberlegungen, die zur 
groBten Vorsicht und UberIegung mahnen mussen, ehe zur Herstellung einer 
Plattenbruckenprothese geschritten wird. Durch die Anlage von Reiterver
ankerungen werden stets durch die dabei verwendeten Stege oder Fortsatze, 
die von Kappen oder Kronen ausgehen, ZahnfleischpapiIlen tiberdeckt. Damit 
wird der Verschmutzung dieser Zonen und den auf dieser Basis moglichen 
krankhaften Veranderungen des paradentalen Gewebes der Weg bereitet. 

Werm man sich dic Reiterverankerungen der Abb. 108 und 109 ansieht, 
wie sie Z. B. Schroder und Rumpel angegeben haben, so wird man doch 
nicht umhin konnen daran zu denken, daB der sehr dicht uber dem Zahnfleisch 
liegende Steg zwischen den beiden Kronen nicht nur in vielen Fallen einen schad
lichen Druck auf die Papillen ausuben, sondern auch sehr leicht zu einer Ver
schmutzung der Region zwischen Steg und Schleimhautschicht fiihren wird, 
wie wir sie leider hie und da an Brucken sehen konnen. 

Aber auBer allen dief'en UberIcgungen und experimentellen Ergebnissen, 
die gegen die Anlage von Plattenbruckenprothesen in mindestens den hier 
zitierten Fallen sprechen, belehren uns noch rein statische Gedankengange 
dahin, daB es urn die Prothesen mit Reiterverankerung, die Plattenbrucken
prothesen, doch bei weitem nicht so giinstig steht, wie die genannten Autoren 
es in ihren Vero£fentlichungen dargestellt haben. 

Abb. 115 zeigt einen Frontalschnitt durch einen mit einer Plattenprothese 
behandelten Oberkiefer, der nur noch auf der rechten Seite wie die von Schroder 
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und Rumpel dargestellten 1!-'alle ein paar Seitenzahne tragt. 1m Schnitt 
ist eine Gegend dargestellt, in der auf der rechten Seite ein iiberkronter, von 
einer Klammer umgriffener Molar steht, wahrend auf der linken Seite kein 
natiirliches Zahnreihenglied vorhanden ist. 

Wenn diese linke Seite von der vertikal gerichteten Kraft a getroffen wird, 
so wird sich die Basisflache der Prothese, da sie auf einer mehr oder weniger 
stark nachgiebigen Schleimhaut liegt, dem Alveolarfortsatz entgegensenken. 
Auf der gegeniiberliegenden Seite wird daher der natiirliche, von einer Klammer 
umgebene Zahn belastet, und zwar von einer Kraft, die bestimmt ist durch 
die GroBe der der Klammer innewohnenden Elastizitat unddurch die Art und 
Weise, wie innig der Zahn von der Klammer umgeben wird, oder - was dassel be 
ist - wie fest die Prothesenbasisflache und die Klammer den Zahn umgreifen. 

Wenn z. B. angenommen wird, daB die Klammer e eine sehr groBe Elastizitats
kraft besitzt und den Zahn - wie man Klammern hie und da noch hergestellt 
sieht - zu dreiviertel seiner Rundung umgreift, so wird die auf der linken Seite 
angreifende vertikal gerichtete Kraft a den natiirlichen Zahn auf der rechten 
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Seite in der Richtung d zu bewegen 
trachten, und zwar wird die Wirkung 
der Kraft a auf der rechten Seite in d 
um so groBer sein, je groBer der Ab
stand des belasteten linksseitigen kiinst
lichen Zahnes von dem natiirlichen 
rechten ist, weil die Kraft a mit der 
Lange des Hebelarmes multipliziert 
werden muB, wenn man einen Ein
druck von der Kraft d erhalten will. 

Abb. 115. Frontalschnitt durch Oberkiefer 
mit rechts erhaltenem Seitenzahn, den die 
Klammer einer Prothese umgreift, die den 

sonst zahnlosen Kiefer bedeckt. 
Umgreift die Klammer den Zahn 

nicht so wie oben geschildert, sondern 
nur auf der buccalen Seite, liegt den 

beiden anderen Dritteln der Zahnrundung aber die Prothesenbasisflache breit
flachig an, so wird derselbe Erfolg erzielt, wie wenn die Klammer die oben 
bezeichnete Lage haben wiirde. 

Mit der Verringerung der Elastizitatskraft der Klammer nimmt die Wirkung 
der vertikalen Kraft a auf den umklammerten rechtsseitigen natiirlichen Zahn 
abo Diese Abnahme wird erhoht, wenn die Umklammerung des natiirlichen 
Zahnreihengliedes nur dadurch im buccalen Drittel stattfindet, daB die Klammer
flache nur diesem Teile der Zahnrundung anliegt und die Prothesenbasisflache 
die palatinale Zahnflache nur mit schmaler Kante beriihrt. Wenn also eine 
Umklammerung des natiirlichen rechtsseitig stehenden Zahnes erfolgt, wie sie 
in Abb. U5 durch die init schmaler Kante den Zahn palatinal beriihrende, 
dunkelschattierte Basisflache und die in der Zeichnung gepunktete Klammer 
skizziert ist, so wird dieser nur durch die GroBe der Elastizitatskraft belastet, 
die der ihn umgebenden Klammer innewohnt. Ware die Wirkung der vertikalen 
Kraft a auf den rechts stehenden umklammerten Zahn groBer als die elastische 
Kraft der Klammer, so wiirde diese aufgebogen werden und somit ihre Wirkung 
auf den Zahn verlieren. 

Aus dieser Darstellung geht hervor, daB die Basisflache einer Plattenprothese 
der palatinalen Seitenzahnflache nur mit schmaler Kante anliegen und die 
Klammer dem Zahn nur buccal sich anschmiegen sollte. Die fUr sie gewahlte 
elastische Kraft bestimmt dann die GroBe der Belastung, die der umklammerte 
Zahn durch die vertikale Belastung der gegeniiberliegenden, kiinstlich erganzten 
Zahnreihenseite erhalt. Man wahlt daher die elastische Kraft des Klammer
bleches moglichst nur so groB, daB die zwischen Zahnoberflache und Klammer 
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bestehende ReibungsgroBe geniigt, urn die Prothese daran zu hindern, ihren 
Ort zu verlassen. 

Wird dieselbe Plattenprothese auf der linken Seite durch eine Transversal
kraft mit der lateralen Richtung f belastet, so versucht diese Kraft f, die aus 
einer horizontalen, lateral gerichteten und einer kleineren vertikal gerichteten 
Komponente besteht, die Prothese urn die Orte H und H' herumzuhebeln. 
An diesen Orten liegen die Hypomochlia der die Prothese belastenden Hebel
krafte von der Richtung f. Die in x angreifende Kraft f, deren GroBe dargestellt 
wird durch die Multiplikation der KraftgroBe f mit dem Hebelarm x H, wird 
ausgeglichen durch eine Belastung des Hebelarmes H emit einer von der Klammer 
e zu entfaltenden Reibungskraft. Es leuchtet ein, daB diese nur klein zu sein 
braucht im Verhii.ltnis zur Kraft f, weil sie 
au dem langen Lastarm H e angreift, der 
urn ein VieIfaches Iiinger ist als der Hebel
arm, an dem die Kraft f wirkt. 

Vergleicht man diese Vorgange mit der 
Wirkung derselben Krafte an einer Platten
briickenprothese, also einer mittels Reiter
verankerung befestigten Plattenprothese 
von derselben Gestaltung, so ergibt sich 
eine Reihe weit ungiinstigerer Zustande. 

In Abb. 116 ist der Frontalschnitt 
durch eine Plattenbriickenprothese von der
selben Gestaltung wie die in Abb. 115 
skizzierte Plattenprothese dargestellt. Das 
im Schnitt getrof£ene, rechts noch vorhan
dene natiirliche Zahnreihenglied ist iiber
kront. Die Reiterverankerung zwischen 
der Plattenprothese und der Krone ist 
durch den u-formigen Schenkel im Frontal
schnitt der Krone dargestellt. Die Be
lastung des linksseitigen Prothesenzahnes 
durch die Kraft a wirkt auf das rechts 
vorhandene Zahnreihenglied im Sinne einer 
Einwartskippung in der Richtung b, c, d, in 
diesem Falle greift die Kraft a in voller 

g 

Abb. 116. Frontalschnitt durch Ober
kiefer mit rechts erhaltenem Seiten
zahn, der vermittels Reiterveranke
rung mit der den sonst zahnlosen 

Kiefer bedeckenden Prothese 
ungelenkig verbunden iat. 

GroBe multipliziert mit dem jeweilig vorhandenen Abstand des belasteten kiinst
lichen Zahnes vom natiirlichen diesen unmittelbar an. Denn selbst wenn der 
Verbindungssteg zwischen zwei natiirlichen Zahnreihengliedern nicht kantig, 
sondern rund ist, so verlauft er nicht in seiner Gesamtlange in der Richtung 
der Achse der Prothesenbewegung. Er ist also anzusehen wie der Ort einer 
starren Verbindung zwischen natiirlichem Zahn und Prothese. Die Kraft 
a greift hier den noch vorhandenen Zahn so an, wie wenn in dem in Abb. 115 
dargestellten FaIle die Klammer e ohne jede Elastizitat und die palatinal 
anliegende Prothesenbasis den natiirlichen Zahn breitflachig und starr umgriffen. 

Ebenso ist die Wirkung der Kraft f an der mittels Reiterverankerung be
festigten Prothese weit ungiinstiger, als sie an der mit Klammern befestigten 
Prothese eingerichtet werden kann. Wenn f, wie in Abb. 116 dargestellt, 
angreift, so wird nicht wie in Abb. 115 das Hypomochlion der unter dem An
griff der Kraft f stehenden Prothese bei H und H' zu suchen sein, sondern es 
liegt in Abb. 116 bei H", also in der rechtsseitigen natiirlichen Zahnkrone, d. h. 
auch die Kraft f greift unmittelbar mit ganzer Kraft, dem Produkt aus der 
betreffenden Komponente von fund Hebellange x H", an dem natiirlichen 
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rechtsseitigen Zahn an. Die Krafte a und f summieren sich demnach in 
Abb. 116 in ihren Wirkungen. 

Aus diesen Uberlegungen ergibt sich mit aller Deutlichkeit, daB es bei einer 

Abb. 117. Dieselbe Belastung wie in Abb. 
118 und 119 und ihre Wirkung auf eine 
gewohnliche, mit Klammern verankerte 

Plattenprothese ohne voraufgegangene 
Schienung der Eckzahne. 

Abb.118. Wirkung derselben Belastung im 
Frontzahnbereiche wie in Abb. 117 und 119 
auf die von Wustrow angegebene Platten· 
prothese nach vorheriger Schienung der 

beiden noch vorhandenen Eckzahne. 

[ 

Abb. 119. Wirkung einer Belastung wie in 
Abb. 117 und 118 im Frontzahnbereich auf 
die von Kief er angegebene Plattenbriik
kenprothese bei noch vorhandenen ~. 

Bezahnung, wie sie sich z. B. in den 
von Schroder und Rumpel genann
ten Fallen findet, sehr unzweckmaBig 
ist, Plattenbruckenprothesen zu ver
wenden. 

Auch die Verankerung der Platten
prothese mittels Klammern kann in 
diesen und ahnlichen Fallen nur dann 
ein gunstiges Belastungsergebnis der 
noch einseitig vorhandenen Zahnreihen
reste ergeben, wenn erstens dafiir ge
sorgt wird, daB die Prothese mit 
schmalem Saum an der palatinalen 
Flache der noch vorhandenen Zahn
reihenglieder anliegt, und auBerdem die 
Klammern moglichst weich sind und 
nur eine ElastizitatsgroBe besitzen, wie 
sie gerade noch zum Festhalten der 
Prothese im Ruhezustand notig 1st. 
Am besten werden in diesen Fallen 
keine Klammern verwendet. Wenn 
jede Klammerbefestigung fortgelassen 
wird, so ist die Ausschaltung der trans
versal oder sagittal die noch vorhan
denen naturlichen Zahne belastenden 
Kaukrafte am sichersten, wie die an
gestellten Uberlegungen es dargetan 
haben. Eine Versteifung beider Zahne 
findet aber auch dann statt, wieAbb.lll 
leicht erkennen laBt, da zwischen ihnen 
ein Prothesenabschnitt liegt. Die so 
erreichte Versteifung erlaubt nur noch 
ein Ausweichen nach buccal. 

lch mochte hier auch noch auf eine 
ebenfalls in bezug auf die Anlage von 
Plattenbruckenprothesen irrige Auf
fassung hinweisen. Rumpel schreibt, 
daB er es fur einen besonderen V orteil 
halt, wenn die zur Verankerung be
nutzten Zahne entkront oder ziemlich 
stark entkront werden, so daB sie das 
Zahnfleischniveau nur etwa wie Rich
mondkronenstumpfe uberragen. Uber 
diese Stump£e laBt er dann die der 
Verankerung der Prothese dienenden 

Hiilsen usw. greifen. Er schreibt dazu: "Durch die Entkronung wird weiterhin 
bewirkt, daB die schadlichen Komponenten ... an einem zur Wurzellange im 
Knochen verhaltnismaBig kurzen Hebelarm angreifen." 

Wenn aber die uber die Zahnstumpfe gesetzten Hiilsen diese wirklich fest 
umgreifen (und sonst haben sie keinen Zweck, oder es muBte der Grad der 
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Festigkeit beschrieben werden, mit dem sie die mit Kappen versehenen Stumpfe 
umgreifen mussen, um einerseits die Plattenbruckenprothese noch genugend 
verankern zu konnen, andererseits aber den Zahnstumpf nicht uber ein ebenfalls 
zu beschreibendes Mall hinaus zu be
lasten), dann ist es fur die Belastung 
des Zahnstumpfes ganz gleichgultig, ob 
sie wenig oderviel uber das Zahnfleisch
niveau hinausragen. Solange die Hiil
sen die Zahnstump£e umgreifen und 
nicht abgleiten, werden die Zahnstiimpfe 
von den die Prothese angreifenden 
Kraften belastet. Wenn aber die Hul
sen von den Zahnstumpfen abgleiten, 
dann ist damit die Plattenbrucken
prothese aus der ihr zukommenden 
Lage herausgehebelt und uberhaupt 
unbrauchbar geworden. 

Hierher gehort auch die Erinnerung 
daran, daB man bei der Verwendung 
von Plattenbruckenprothesen stets dar
an zu denken hat, daB durch die bei 
ihrer Konstruktion benutzte Reiter
verankerung der Absicht der Prothese, 
sich der von ihr belasteten Schleim -
hautflache entgegenzusenken, Wider
stand geleistet wird. Tritt dieser Wider
stand nach dem Einsetzen der Prothesc 
zu fruh auf, so wird sehr bald der im 
andern FaIle erst nach und nach 
eintretende Zustand entstehen, daB 
zwischen der von der Prothese bedeck
ten Schleimhautflache und der Pro
thesenbasis ein Raum klafft. Wird 
durch Unterlutterungen dieser Teile 
der Prothesenbasis nicht dafur gesorgt, 
daB der genannte Hohlraum beseitigt 
wird, so liegt erstens die gesamte die 
Prothese treffende Belastung nur noch 
auf den zur Verankerung benutzten 
Zahnen, die Prothese ist zu einer ab
nehmbaren Brucke geworden, zweitens 
konnen die hohlliegenden Prothesen · 
teile unter der Last der sie treffenden 
Kaukrafte leicht brechen, und drittens 
belastigen die Hohlraume zwischen 
Prothesenbasis und Schleimhaut den 
Patienten besonders beim Essen da
durch, daB sich Nahrungsreste dahin

Abb. 120. Dieselbe Belastung wie in Abb. 
121 und 122 und ihre Wirkung auf eine mit 
Klammern verankerte Plattenprothese ohne 
voraufgegangene Schienung der Eckzahne. 

Abb. 121. Wirkung derselben Belastung im 
Seitenzahnbereich wie in Abb. 120 und 122 
auf die von Wustrow angegebene Platten
prothese nach vorheriger Schienung der 

beiden noch vorhandenen Eckzahne 
(s. Abb. 129 und 130). 

Abb. 122. Wirkung einer Belastung wie in 
Abb. 120 und 121 im Seitenzahnbereich auf 
die vonKiefer angegebene Platt.enbriicken-

prothese bei noch vorhandenen ~. 

einschieben konnen, die zu unangenehmen Garungsvorgangen fiihren, wenn 
nicht fur rechtzeitige Sauberung gesorgt werden kann. Auf die Notwendig
keit der Unterfutterung der Plattenbruckenprothese hat Riechel mann 
fruher schon zur Genuge hinge wiesen. 

Kiefer versucht darzutun, ob und aus welchen Grunden dann, wenn nur 
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noch die beiden Eckzahne in einem Oberkiefer vorhanden sind, die Anwendung 
einer Plattenbriickenprothese in Frage kommen kann. Er bemiiht sich nach
zuweisen, daB durch die starre Verbindung der beiden Eckzahne miteinander 

Abb. 123. Dieselbe Belastung wie in Abb. 
124 und 125 und ihre Wirkung auf eine mit 
Klammern verankerte Plattenprothese 

ohne voraufgegangene Schienung der 
Eckzahne. 

Abb. 124. Wirkung derselben rein seit
lichen Belasttmg wie in Abb. 123 und 125 
auf die von W us trow angegebene Platten
prothese nach vorheriger Schienung der 
beiden Eckzahne (s. Abb. 129 und 130). 

Abb. 125. Wirkung einer rein seitlichen 
Belastung wie in Abb. 123 und 124 auf die 
von Kiefer angegebene Plattenbriicken-

prothese bei noch vorbandenen 112. 

mittels eines Steges und einer diesem 
Steg aufliegenden und ihn umklammern
den Plattenprothese eine Erhohung der 
Leistungsfahigkeit der Plattenprothese 
und der Eckzahne erreicht wird. 

Allgemein giiltige Gesetze ergeben sich 
nur aus der sorgfaltigen Betrachtung ein
zeIner FaIle. Daher solI ebenso wie es oben 
fUr die von Schroder und Rumpel mit
geteilten konkreten FaIle geschehen ist, 
auch fUr den von Kiefer beschriebenen 
Fall nachgepriift werden, wie es dort urn 
die behauptete Ausschaltung der sagit
talen und transversalen Kaukrafte steht. 
Zu diesem Zwecke ist ein Oberkiefer
modell hergestellt worden aus Weich
gummi, so wie ich es oben beschrieben 
habe. Das Modell tragt, wie Kiefer an
gegeben hat, jederseits nur einen Eck
zahn, dessen Wurzel in je einer mit 
Weichgummi austapezierten Alveole 
steckt. Diese Wurzeln wurden, so wie es 
Kiefer angegeben hat, miteinander starr 
verbunden und danach eine den Aus
fiihrungen Kiefers entsprechende Pro
these hergestellt. Die Plattenprothese 
umgriff mit zwei in ihr befestigten offenen 
Kaniilen, so wie es Kiefer vorgeschrie
ben hat, den zwischen den beiden Eck
zahnen verlaufenden Steg. Durch Aus~ 
frasung des jederseits der Kaniilenflachen 
gelegenen Kautschuks wurde diesen 
offenen Kaniilen eine freie Betatigung 
der ihnen innewohnenden Elastizitat 
ermoglicht. 

Urn ein moglichst geringes Kippmo
ment zu erhalten, ist zur Nachpriifung 
der von Kiefer angegebenen Prothese 
ein Modell gewahlt worden, bei dem es 
moglich war, den Steg zwischen den 
beiden Eckzahnen gerade zu gestalten. 

Es solI hier nicht vergessen werden 
darauf hinzuweisen, so wie es auch 
Kiefer schon getan hat, daB in den 
allermeisten Fallen eine geradlinige Ver

bin dung der beiden Eckzahne miteinander nicht moglich sein diirfte. 
Eine derartig hergestellte Prothese, wurde nun unter verschieden gerichtete 

Belastung gestellt. In Abb. 117 ist die Prothese in ihrem Frontabschnitt belastet. 
Es ist ein Hebel iiber die Frontzahne gelegt. An dem einen Ende dieses 
Hebels hangt ein Gewicht von 1 kg, wahrend das andere Hebelende in seiner 
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Hohenlage festgestellt ist. Die Feststellung des Hebels erfolgt in 18,5 cm 
Abstand vom Hebelunterstiitzungspunkte, das Gtlwicht hangt 66 cm entfernt 
vom Hypomochlium. Daraus ergibt sich ohne weiteres die Belastungsgrol3e 
der Prothese. Fur alle im folgenden 
miteinander verglichenen Belastungs
wirkungen sind diesel ben Kraftarten und 
-groBen gewahlt. 

Urn die Wirkung dieser Belastung 
zeigen zu konnen, die etwa so wie ein 
Abbil3vorgang gedacht ist, ist die Achse 
der beiden zu betrachtenden Eckzahne 
durch je einen vertikal aufwarts gerich
teten Draht markiert. Das Versuchs
modell ist so amgestellt, daB sich im 
Ruhezustand rechter und linker Stab 
decken und auch zugleich beide sich mit 
einer auf dem Hintergrunde gezeichneten 
Senkrechten in Deckung befinden. 

Sobald der frontale Abschnitt der 
kiinstlichen Zahnreihen belastet wird, 
weichen die beiden, die Eckzahnachsen 
markierenden Stabe nach vorn abo Sie 
stehen nicht mehr in Deckung mit der 
Senkrechten auf dem Hintergrunde . In 
Abb. 117 und 119 erkennt man diesen 
Ausschlag sehr deutlich. 

Derselbe Versuch wurde in bezug auf 
eine Belastung der Seitent,eile der kiinst
lichen Zahnreihen angestellt. Abb. 120 
bis 122 zeigt ihn. Bei ihm ist jedoch 
nur eine der Eckzahnachsen mit der 
Senkrechten auf dem Hintergrunde in 
Deckung gebracht worden. Sobald die 
seitliche Belastung stattfindet, schlagt 
der im rechten Eckzahne stehende verti
kal gerichtete Stab deutlich nach der 
belasteten Seite hin aus. 

Der Vollstandigkeit halber wurde 
dieselbe Prothese bei gleicher Versuchs
anordnung noch wahrend rein trans
versaler und sagittaler Belastung nach
gepriift. Abb. 123-125 zeigt das Er
gebnis einer Belastung der Prothese in 
rein seitlicher Richtung mit einem Zuge 
von 2 kg. Der Ausschlag des im rechten 
Eckzahne steckenden vertikal gerichteten 
Stabes ist deutlich erkennbar, genau so 
wie in Abb. 126-128 ein Ausschlag der 

Abb. 126. Dieselbe Belastung wie in Abb. 
127 und 128 und ihre Wirkung auf eine mit 
Klammern verankerte Plattenprothese 

ohne voraufgegangene Schienung der 
Eckzahne. 

Abb. 127. Wirkung derselben rein sagit. 
talen Belastung wie in Abb. 126 und 128 
auf die von Wustrow angegebene Plat
tenprothese nach vorheriger Schienungder 
beiden Eckzahne (s. Abb. 129 und 130). 

Abb. 128. Wirkung ciner rein sagittalen 
Belastung wie in Abb. 126 und 127 auf 

die von Kiefer angegebene Platten
briickenprothese. 

beiden wahrend des Ruhezustandes wieder wie im ersten Versuche miteinander und 
zugleich mit der Senkrechten auf dem Hintergrunde in Deckung gebrachten Eck
zahnachsen wahrzunehmen ist, wenn eine sagittaleZugbelastung von 2 kg erfolgt. 

Aus diesen Versuchsergebnissen geht hervor, daB von einem Ausschalten 
der Wirkung transversal und sagittal gerichteter Krafte auf die von Kiefer 
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nach den Angaben Schroders und Rumpels hergestellte Plattenbriicken
prothese nicht die Rede sein kann. 

Bei genau derselben Anordnung zeigte eine Versuchsreihe (s. Abb. 117, 120, 
123 und 126) iiber das Abweichen zweier nicht miteinander versteifter Eckzahne 
in demselben Oberkiefer, die in der gewohnlichen Art von zwei in der Prothese 

Abb. 129. Schienung der noch 
vorhandenen beiden Eckzahne nach 

Wustrow. 

bcfestigten Klammern umgriffen wurden, 
daB solche Eckzahne zum Teil weniger 
starke Schwingungen bei der Belastung 
der Prothese ausfiihrten, wie sie soeben in 
den Abb. 119, 122, 125 und 128 gezeigt 
werden konnten. 

Urn MiBverstandnissen vorzubeugen, 
mochte ich hier nochmals kurz auf einen 
Vorwurf eingehen, der in bezug auf die 
genannten Versuchsreihen gemacht worden 
ist. Man hat geglaubt, darauf aufmerksam 
machen zu miissen, daB der Gips des 
Modells kein Knochen und der Weich
gummi keine Schleimhaut und auch kein 
Periodontium seien. Man darf wohl an
nehmen, daB auch dem Experimentator 
diese Tatsachen bekannt gewesen sind. 

Es sollten mit dies en Versuchsreihen 
ja auch keine Veranderungen dargestellt 

werden, wie sie etwa Schleimhaut, Wurzelhaut und Knochen infolge von Be
lastungen erleiden konnen, sondern diese Versuche sollten nur klar machen, 
ob und inwieweit bei den einzelnen Fallen vertikal, transversal und sagittal 
gerichtete Krafte zur Wirkung gelangen konnen. 

Man kann trotz der genannten Versuche und ihrer Ergebnisse zwar auch heute 
noch behaupten, daB die in den Versuchen nachgepriiften Plattenbriicken
prothesen den betreffenden Patienten iiber Jahre hindurch volle Dienste ge
leistet hatten, man kann aber nicht mehr behaupten, daB bei ihrer Verwendung 

Abb.130. Schienung der beiden 
noch vorhandenen Eckzahne 

nach Wustrow. 

Kippmomente auf die noch im Kiefer 
vorhandenen Zahnreihenreste ausgeschaltet 
worden waren. Ja, man kann nicht einmal 
mehr behaupten, daB diese Kippmomente 
geringer waren als bei Verwendung gewohn
licher, mit Klammern befestigter Prothesen, 
woriiber ein Vergleich der in den Abb. 119, 
122, 125 und 128 dargestellten Belastungs
wirkungen auf die von Kiefer angegebene 
Plattenbriickenprothese mit der in den 
Abb. 117, 120, 123 und 126 dargestellten Be-
lastungswirkung an einer gewohnlichen, mit 

Klammern um die beiden noch vorhandenen Eckzahne verankerten Platten
prothese Auskun£t gibt. In einer solchen Klarung liegt meines Erachtens der 
Vorteil der oben beschriebenen Versuche. 

Nach all diesen Ergebnissen muBte es wohl als naheliegend erscheinen. wenn 
die Frage auftauchte, ob nicht vielleicht eine Schienung noch vorhandener 
Zahnreihenreste unter sich einen Vorteil fUr diese bringen konnte, wenn die 
anzufertigende Plattenprothese in keiner Weise der Schienung au£lag, wenn sie 
also nicht als Plattenbriickenprothese, sondern nach vollzogener Schienung 
der vorhandenen Zahnreihenreste als Plattenprothese hergestellt wiirde, wenn 
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sie also unter allen Umstanden das vermied, was ein Vorteil der Plattenbrucken
prothese ("gestutzten Prothesen ") sein sollte. 

Um eine Vergleichspriifung vornehmen zu konnen, wurden die beiden Eck
zahne in demselben Bezahnungsfall, der den oben geschilderten Versuchen als 
Grundlage gedient hat, miteinander in der Art verbunden, wie es Abb. 129 
erkennen laBt. Auf die im Kiefer vorhandenen Eckzahnwurzeln wurden Ring
Deckel-Stiftkronen gesetzt, die durch zwei bogenformig gegeneinander verlaufende 
elastische Drahte verbunden waren, so wie es Abb. 129 und 130 zeigt. Uber 
dieses Modell wurde mittels der Tropfmethode eine Plattenprothese angefertigt, 
die die beiden noch vorhandenen Eckzahne mit Klammern umgriff und zugleich 
so gestaltet war, daB ihre Basisflache in keiner Weise den die beiden Eckzahne 
miteinander verbindenden, uber den Gaumen hinweg gefuhrten elastischen 
Drahten au£lag. An dieser Stelle lagert die Prothese hoh1. Die Belastung einer 
solchen Prothese in Front- und Seitenteilen und ihre Wirkung ist in den Abb. 118 
121, 124 und 127 dargestellt. Die Versuchsanordnung ist genau so wie die in 
den Abb. 117, 119, 120, 122, 123, 125, 126 und 128. Vergleicht man die Winkel 
der Ausschlage der Vertikalachsen, so ergibt sich fur diese zuletzt beschriebene 
Prothese ein deutlich geringerer Ausschlag als fur die anderen Prothesen. Diese 
Verringerung der Kippmomente bei der zuletzt beschriebenen Plattenprothese 
zeigen auch die Abbildungen, in denen die Wirkung einer rein seitlich und sagittal 
gerichteten Zugbelastung auf die Prothese dargestellt ist. Aus diesen Versuchen 
ergibt sich, daB die von mir konstruierte Prothese gegenuber der einfachen 
Plattenprothese und der vonKiefer angegebenen bedeutende Vorteile voraus hat. 

So ergibt sich zwanglos, daB zwar eine Schienung zweier noch vorhandener 
Eckzahne gunstig wirken kann, aber nur dann, wenn die fur einen solchen Kiefer 
angefertigte Plattenprothese die Schienenteile in keiner Weise beruhrt, ihnen 
also vor allen Dingen nicht aufliegt. 

Das, was diese Versuche ergeben haben, durfte auch fur andere Bezahnungen 
zutreffen, und so zeigt sich der Vorteil solcher Versuche, wie sie oben an
gegeben worden sind, deutlich darin, daB sie zu einer in der Prothetik neuen 
Erkenntnis fuhren konnten, die sich in folgender Form ausdrucken lassen 
durfte: Eine VergroBerung der Leistungstuchtigkeit von Zahn
reihenresten kann durch ihre Schienung untereinander erreicht 
werden, es durfen jedoch die fur sole he Kiefer hergestellten 
Plattenprothesen den Schienenteilen zwischen den einzelnen 
Zahnreihengliedern in keiner Weise aufliegen oder sie etwa gar 
als verankerndes Fundament benutzen. 

C. Adhasions- und Saugvorrichtungen. 
Neben diesen Befestigungsmitteln wird als Verankerung von Teilprothesen 

besonders im Oberkiefer gewohnIich die Adhasion zwischen der Plattenflache 
und der Schleimhaut benutzt, die, wie oben auseinandergesetzt ist, durch die 
Mundfeuchtigkeit, die die Schleimhaut bedeckt, vermittelt wird. Die Art der 
Wirkung der Adhasionskraft ist durch Abb. 82, 83 und 84 veranschaulicht. 
Aus ihnen geM hervor, daB die adhasive Kraft umso groBer sein wird, je genauer 
die Prothesen£lache der Schleimhautoberflache anliegt. 

Ein anderes Moment, das uber den Sitz der Prothese entscheidet, ist die 
Saugkraft. Sie wird bestimmt durch die Genauigkeit des Abschlusses der 
Plattenrander. Die Abb. 131 und 132 veranschaulichen das. Abb. 131 zeigt 
in I einen Hohlzylinder, der einem Vollzylinder genau anliegt. Wird an den 
Hohlzylinder ein Gewicht gehangt, so wird der Raum zwischen Hohlzylinder
boden und Grund£lache des Vollzylinders luftverdunnt. Da nun die Seitenwande 
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des Hohlzylinders den Wanden des Vollzylinders innig anliegen, so kann 
nur schwer Luft zwischen Hohlzylinder und Vollzylinder eindringen. Dadurch 
bedarf es einer groBeren Kraft, den Hohlzylinder im Fall I vom Vollzylinder 
abzuziehen, als im Fall II, wo die Seitenwande des Hohlzylinders denen des 
Vollzylinders nicht genau anliegen, oder als im Fall III, wo die eine Seiten
wand des Hohlzylinders fehlt. Daraus folgt, daB man bestrebt sein muB, die 

8 /8 

Abb. 131. Abb.132. 

Plattenprothesenrander moglichst hoch den Alveolarfortsatz hinauf in die Nahe 
der Umschlagsfalte zu verlegen. Dabei ist darauf zu achten, daB aus den frillier 
genannten Grunden der Plattenrand den Muskelansatzen nicht zu nahe kommt. 
Abb. 132 zeigt einen Frontalschnitt durch eine Plattenprothese, die an der linken 
Seite einen einwandfreien AnschluB ihres Randes an die Schleimhaut des Alveolar
fortsatzes zeigt, wahrend rechtsseitig der AnschluB mangelhaft ist. Es erhellt 
ein Vergleich mit der Abb. 131 ohne weiteres, daB eine solche Prothese weniger 
stark befestigt ist, als wenn auf beiden Seiten rings um den Alveolarfortsatz 
herum ein genauer AnschluB des Randes der Plattenprothese an die Schleim
haut erreicht ist. Die Bedeutung des Bewegungsabdruckes, uber den ein anderes 
Kapitel dieses Buches berichtet , geht hieraus wohl fraglos hervor. 

Eine andere Stelle, die bei der Anlage von Adhasionsprothesen besondere 
Aufmerksamkeit erfordert, ist die Raphe. Sie ist oftmals von sehr straffer 

Abb. 133. Abb.134. 

Schleimhaut uberzogen. Dadurch besteht fur die Prothesenbasis die Gefahr, 
daB sie an dieser Stelle bei Belastung fruher einen Widerstand findet, als 
seitlich der Raphe in den dicken Schleimhautgegenden. Sie reitet auf der 
Raphe. Damit diese Gefahr umgangen wird, wird nach Haskell das Gips
modell, ehe die Basisflache hergestellt wird, beiderseits der Raphe je nach der mit 
der Fingerkuppe zu palpierenden Schleimhautdicke im Einzelfall mehr oder 
weniger stark radiert. Oder es wird auf die Raphe ein Zinnstreifen gelegt, der 
nach der Vulkanisation von der Prothese entfernt wird. 
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Die von manchen Praktikern geiibte Methode, das Gipsmodell rings herum 
dort, wo der Plattenrand zu liegen kommt, zu radieren, wodurch der Rand der 
Prothese sich fest in die Schleimhautbedeckung der Alveolarfortsatze hinein
driickt, kann umgangen werden, wenn man einwandfreie Abdriicke anfertigt. 
Das Verfahren, kurz vor dem hinteren Rande der Gaumenplatte beiderseits 
der Raphe bis fast hinauf zum Alveolarkamm einen linienhaften Einschnitt 
von etwa 0,3 mm ins Gipsmodell zu machen und die Rugae, bevor die Basis
flache in Wachs geformt wird, zu verstarken, 
leitet zur Anwendung von Saugekammern 
iiber, die auf der Luftdruckwirkung beruhen. 

Uber die Wirkung des Luftdruckes ist an 
Hand von Abb. 85 gesprochen worden. Man 
muB demnach, damit der Luftdruck als Be
festigungsmittel von Plattenprothesen benutzt 
werden kann, Aussparungen in der Platte an
bringen, sog. Saugekammern. 

Ehe auf die einzelnen Saugkammern an 
Plattenprothesen eingegangen wird, muB be
tont werden, daB man solche in den aller
wenigsten Fallen notig hat und gewohnlich 
sehr gut mit Adhasionsprothesen auskommt. 
Dies hangt allerdings ne ben der Art der 
Schleimhautbeschaffenheit sehr von der Giite 
des Abdrucks abo 

Jede Art der uns zur Verfiigung stehenden 
Saugekammern reizt die Stelle der Mund
schleimhaut, der sie anliegt. Die Form und 
Gestalt der gegenwartig benutzten Sauge
kammern ist entweder die eines Herzens oder 
einer Niere. Wahlt man die letztere, so wird 
jederseits der Raphe eine solche Kammer an
gelegt. In Abb. 133 ist eine herzformige, in 
Abb. 134 eine nierenformige Saugekammer
anlage gezeigt. 

Die Saugekammern sollen moglichst im 
Schwerpunkt der Prothese liegen. Es ist ver
standlich, daB eine im Schwerpunkt aufge
hangte Prothese sicherer sitzt, als wenn sie 
an einer anderen Stelle aufgehangt ist, da so 
ihrem Eigengewicht am giinstigsten ent
gegengewirkt wird. Saugekammern werden 
fast ausschlieBlich fiir obere Plattenprothesen 
angewandt, da untere Prothesen eine viel 

Abb.135. 
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Abb.136. 

zu geringe Schleimhautflache beriihren, um das Anbringen von Sauge
kammern im allgemeinen zu gestatten. Die Ermittlung des Schwerpunktes 
einer oberen Plattenprothese wird in der Praxis gewohnlich so vorgenommen, 
wie es Abb. 135 zeigt. Man verbindet am Gipsmodell die Eckzahnspitzen 
jeder Seite mit der distalen Kante des 2. Molaren. Der Schnittpunkt 
beider Linien gibt angenahert die Lage des Schwerpunktes an. Hat man diese 
Stelle am Gipsmodell ermittelt, so legt man die herzformige Saugekammer 
so an, daB ihr Mittelpunkt mit dem Schwerpunkt zusammenfallt. Die nieren
formigen Saugekammern werden so angelegt, daB die Verbindende ihrer 
Mittelpunkte durch den Schwerpunkt der Plattenprothese hindurchgeht . 
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Es kann jedoch der Fall eintreten, daB die Saugekammern besser als im 
Schwerpunkt der Prothese zwar zur Raphe symmetrisch angeordnet, aber dicht 
vor dem dorsalen Rande der Prothese liegen miissen 1. Diese dorsalwarts vom 
Schwerpunkt angelegten Saugekammern sind besonders da angebracht, wo 
aus irgendwelchen Griinden (z. B. bei Immediatprothesen) hauptsachlich die 
Frontzahne, gegebenenfalls mit EinschluB der ersten Pramolaren durch die 
Kaukrafte belastet werden, und der Alveolarfortsatz des Zwischenkiefers labial
warts weit vorragt, so daB, infolge der dadurch entstehenden, unter sich gehenden 
Stellen, eine gute Verankerung fiir die labial iiber den Alveolarfortsatz fassende 
Prothesenflache gegeben ist. In solchem Falle, wie ihn Abb. 136 zeigt, wirkt 
die dorsalwarts liegende Saugkammer und die frontal iiber den Alveolarfortsatz 
reichende Prothesenflache im Sinne der Pfeile a, b, in B der Abb. 136. 

Abb. 136 B zeigt, wie bei richtiger Aufstellung der kiinstlichen Zahne die 
Belastung c durch b in den durch sie etwa ausgelosten Kippmomenten kom
pensiert werden kann. 

Wagt man die Vorteile der nierenformigen Saugkammern gegeniiber denen 
der herzformigen ab, so muB bedacht werden, daB der Rand der herzformigen 
Saugkammer iiber die straf£e Schleimhaut der Raphe hiniiberlauft. Hier 
sind Stellen, wo der AbschluB zwischen Saugkammerraum und Schleimhaut 
nicht so sicher vor dem Einstromen atmospharischer Luft ist, wie dort, wo 
bei Verwendung nierenformiger Sauger der Saugkammerrand an der dicken, 
elastischen Schleimhaut zu beiden Seiten der Raphe liegt (Abb. 134). Dazu 
kommt, daB der Umfang dieser Kammern groBer ist als der der herzformigen 
Kammer. Die Saugkraft dieser Kammer diirfte also wohl groBer und sicherer 
sein als die der herzformigen. 

Die Saugkammern stellt man so her, daB man auf die Gaumenflache 
der Gipsmodelle herzformige oder nierenformige Blei- oder Zinnplattchen von 
etwa 0,5-1 mm Dicke legt. Um diese der Oberflache des Gaumens am Gips
modell gut adaptierte Saugkammerschablone wird Wachs geschichtet, so daB 
bereits in der in Wachs geformten Grundflache der Plattenprothese die Scha
blonen aus BIei und Zinn so liegen, wie sie spater in der vulkanisierten Kautschuk
prothese liegen sollen. Dadureh, daB man sie aus der vulkanisierten Prothese 
herausnimmt, erhalt man die Aussparung an der der Gaumenflache zugekehrten 
Plattenseite. Die Rander dieser Hohlraume in der Kautschukplatte dlirfen 
nicht zu scharf sein, weil sonst die in die Hohlform hineingesaugte Gaumen
schleimhaut leieht verletzt wird. Die Luftverdiinnung dieser Kammern und 
damit ihre Saugwirkung wird dureh eine sehnalzende Zungenbewegung naeh dem 
Einsetzen der Prothese in die Mundhohle erreieht. Ehe die Waehsbasisflaehe 
hergestellt wird, werden in die Gipsflaehe des Gaumens etwa 1-2 em vor der 
dorsalen Grenze der Prothesenflache beiderseits der Raphe von ihr zum Alveolarfort
satz hin und naeh vorn zu linienha£te, etwa 0,25 mm tie£e Einsehnitte gemaeht, 
so daB sie einen Winkel bilden, zwischen dessen Sehenkeln die Saugkammern 
liegen (Abb. 134). Man erwartet von diesen Grenzlinien, daB sie sich ganz 
besonders gut in die weiche Schleimhaut einlagern und deshalb selbst bei 
kleinen Bewegungen der Prothese, wie sie beim Kauen unvermeidlich sind, 
einen guten AbschluB des zwischen ihnen liegenden Raumes nach auBen hin 
bedingen und damit die Wirkung der Saugkammern elhohen. Es muB, wenn 
diese Rinnen angelegt werden, darauf geachtet werden, daB sie nur liber den 
Stellen verlaufen, wo eine dicke Schleimhaut liegt, in die sie sich einbetten 
konnen. 

Einige Praktiker, so z. B. Birg£eld- Hamburg gehen in der Art vor, daB 
sie schon auf der Gaumenflache des Abdrucks die Saugkammern ausschneiden 

1 Reinmiiller hat darauf schon friiher in Diskussionen hingewiesen. 
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und durch Einkratzen mit einer Nadel die geschilderten Saugrinnen anlegen. 
Auf dem Gipsmodell zeigen sich diese Saugvorrichtungen als Hervorragungen. 
Die darauf vulkanisierte Kautschukplatte zeigt, wenn nicht irgendwie Teile 
der feinen Gipsleisten oder der Saugkammerrander am Gipsmodell zerstort 
worden sind, die Saugkammern und Saugleisten so wieder, wie sie auf dem 
Abdruck angelegt worden sind. Die Moglichkeit der Zerstorung der feinen 
Saugleisten und der Rander der Saugkammern auf dem Gipsmodell scheint 
jedoch ziemlich groB zu sein, daher ist dieser Weg wohl nur filr auBerordent
lich Geiibte gangbar. 

Bei der Umschau in der uns umgebenden Natur erkannte man, daB sich 
dort, wo eine besonders hohe Saugwirkung erzielt werden soIl, ein System von 
Saugkammern, eine Anzahl mehr oder weniger reihenmaBig aufgebauter Saug
napfe findet. Dazu lieferten sowohl Fauna als auch Flora zahlreiche Bei
spiele. So kam Passehl 1892 auf die Konstruktion der PerIsaugkammern. 
Diese Perlsaugerschablonen bestehen aus Zinn- oder Bleiplattchen, in die hinein 
halbrunde Griibchen von etwa 3 mm Durchmesser gestanzt sind. Verwendet 
man diese Schablonen, so erhalt man zwar auf der der Schleimhaut zugekehrten 
Plattenoberflache ein System nebeneinanderliegender napfformiger Hohlraume. 
Leider hat sich aber die an diese Perlsauger gekniipfte Erwartung nicht erfiiIlt. 
Man hatte bei der Konstruktion dieser Perlsauger iibersehen, daB man zwar 
mit ihnen, wie das auch aus Abb. 85 und ihrer Besprechung hervorgeht, sehr 
hohe Saugwirkung ausiiben kann, daB aber diese hohe Saugwirkung sehr leicht 
in der Schleimhaut Hyperamie hervorruft, die entweder zur Entziindung fiihrt 
oder zur Wucherung, zur Hyperplasie. Die PerIsauger verursachen gewohnlich 
Hyperamie und Hypertrophie der Schleimhaut. Sie flillt sehr bald die PerI
saugkammer aus, womit die Saugfahigkeit aufgehoben ist. 

Solange die Abdruckmethoden mehr oder weniger unzulangliche gewesen 
sind, hat man geglaubt, durch Erhohung der Saugkraft den oberen Platten
prothesen eine sicherere Verankerung geben zu konnen. Man hat sich daher nicht 
mit den schon angegebenen einfachen Saugkammern begniigt, sondern hat 
ihnen Formen gegeben, die eine hohere Saugkraft zu entfalten vermochten. 
AIle diese zahlreichen Umkonstruktionen der Saugkammer gehoren heute 
nur noch der Geschichte an. Einige der bemerkenswertesten sollen hier kurz 
genannt werden. 

Da man beobachtete, daB die iiber der Saugkammer gelegene Schleimhaut 
allmahlich in die Kammer hineinwucherte und so die Kammer ihres Wertes 
als Saugraum beraubte, so hat man die Saugkammer mit einem durchlocherten 
Deckel versehen. Man nahm an, daB dieser Deckel das Hineinwuchern der 
Schleimhaut in die Saugkammer hindern wiirde. Sehr bald aber muBte man 
wahrnehmen, daB sich in der so von dem durchlochten Deckel abgeschlossenen 
Saugkammer Schleim, Epithelien der Mundschleimhaut, Speisenreste, und 
andere leicht in Fauluis iibergehende Stoffe ansammelten, die infolge ihres 
Geruches das Tragen der Prothese zur Qual machten. Man richtete den 
Deckel deshalb abnehmbar und aufklappbar ein, indem man ihn mit einem 
Scharnier versah. Doch es zeigte sich sehr bald, daB die Gaumenschleimhaut 
auch vor diesem Hindernis keinen Halt machte. Sie entsandte nun mehr oder 
weniger lange fibromatOse Faden durch die Locher des Saugkammerdeckels 
hindurch in den Hohlraum der Saugkammer. Dadurch, daB sich diese fibro
matosen Faden beim Einsetzen der Plattenprothese sehr leicht quer iiber den 
durchlochten Deckel legten, war die Saugkammerwirkung vernichtet. 

In einem anderen FaIle versuchte man mit Hilfe der Ventilsaugkammern 
eine krii.ftigere Befestigung zu erreichen, als es mit der einfachen Saugkammer 
in vielen Fallen moglich schien. Man gab durch Anbringen eines nach der 

Handbuch der Zahnheilkunde. III. 3. A. 26 
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MundhOhle zu sich offnenden Ventiles die Moglichkeit, aus der Saugkammer 
nach der MundhOhle hin die Luft abzusaugen. Das Ventil der Kammer schloB 
sich automatisch durch Federdruck. Gerade diese Konstruktion hat uns gezeigt, 
daB der Wirkung eines Saugraums als Aufhangemittel ganzer oberer Prothesen 
Grenzen gezogen sind. Dbersteigt die Saugkraft diese Grenzen, die durch die 
Reagenzstarke der Mundschleimhaut auf die Saugkraft bestimmt sind, so wird 
in der liber dem Sauger gelegenen Schleimhautschicht Hyperamie bis zum Grade 
der Entziindung mit all ihren Folgeerscheinungen bis zur Ulceration und Gan
gran erzeugt. Man hat an den Stellen, wo zu stark wirkende Saugvorrichtungen 
die Prothese an der Schleimhaut des Mundes aufhangen sollten, Decubital
geschwiire von recht erheblicher Ausdehnung beobachten konnen. 

Eine andere Form von Saugersystemen, die sog. Gummisauger, bringen 
ebenfalls sehr leicht Reizungen der Gaumenschleimhaut hervor. Das Prinzip 
der Anlage eines solchen Gummisaugers skizziert der in Abb. 137 gezeigte 
Frontalschnitt einer mittels Gummisaugers an der Schleimhaut aufgehangten 
Plattenprothese. In einer Saugkammer ist ein Gumminapfchen so angebracht, 
daB die Rander desselben frei liber dem Boden der Saugform liegen. Diese 
Rander legen sich, wenn durch Schnalzbewegungen der Zunge der Saugraum 
luftverdi.lnnt gemacht wird, der Schleimhautoberflache innig an. Die Wirkung 

Abb.137. 

ist hier vollstandig mit der in Abb. 85 
gezeigten zu vergleichen. Da der 
Rand des Gumminapfchens dehnbar 

Abb.138. 

ist, so lost er sich aus seiner an der Schleimhaut angesaugten Stellung auch 
nicht bei leichten Bewegungen, die die Platte bei der Belastung ausfiihrt. 

Das sind gewiB Vorteile , wenn man die Tatigkeit des Saugers vom rein 
physikalischen Standpunkt betrachtet. Wir diirfen aber nie iibersehen, daB 
wir nicht Ingenieure sind, die nur mit den Belangen der nicht belebten Natur 
zu rechnen haben, sondern wir mlissen die biologische Bedeutung der Wirkung 
der unbelebten Natur auf die belebte bei allen unseren MaBnahmen auf das 
aufmerksamste beachten. Dies ist ja das den Arzt vom Ingenieur (Physiker, 
Cbemiker) unterscheidende Moment. 

Gerade die als Vorzug der Gummisauger genannte hobe Saugkraft ist 
zugleich ihr Nachteil. J edesmal, wenn in der Folge von Bewegungen der Prothese 
die gewohnliche Saugkammer automatisch ihren Halt verlieren wiirde, ver
ursacht der Gummisauger infolge seines festen Anhaftens an der Gaumenflache 
eine Reizung der Schleimhaut. Wenn auch die gegenwartig vorhandenen 
Konstruktionen die bei seiner Einfiihrung in die Plattenprothetik anfangs 
oft genannten schadlichen Nebenwirkungen (Abrutschen der Gummischeiben 
und ihr Verschlucken, Festsetzen derselben in der entzlindeten Mucosa, Reizung 
derselben durch die Verankerungsart der Gummischeiben) nicht mehr zeigen, 
so konnen doch auch sie zu Entzlindungen und Ulcerationen fiihren, die das 
Tragen so befestigter Plattenprothesen zur Unmoglichkeit machen. 

Die Vorrichtung einer Gummisaugkammer besteht in ihrer Urform aus 
einem in einer Grube an der der Schleimhaut zugekehrten Flache der Prothese 
angebrachten Knauf, liber den ein Gummiplattchen hiniibergeschoben wird. 
C. Rauhes Verdienst ist es, eine das Anbringen des Gummisaugers an der 
Kautschukplatte sehr vereinfachende Konstruktion angegeben zu haben. 
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Diese Konstruktion besteht im Prinzip, wie es Abb. 138 zeigt, aus einer Blei
oder Zinnschablone, die in ihrer Starke einer gewohnlichen Saugkammer
schablone entspricht. In ihr befindet sich ein Knopf a, der die Rohe der Saug
kammerschablone nicht ganz erreicht und dessen St,iel durch einen Ring beendet 
und durch einen anderen Ring in zwei Teile geteilt wird. Die Einkerbung 
zwischen den beiden Ringen dient dazu, den Knopf im Kautschuk zu befestigen. 
Daher ist sie nicht dicht von der Zinn- oder Bleischablone umgeben, so daB 
sie vom Kautschuk beim Stopfen des Stiickes umfaBt werden kann. Die 
MetaUschablone wird nach der Vulkanisation der Prothese aus dem Kautschuk 
entfernt. Auch der Petrisauger, bei dem die Gummischeibe mittels Zementes 
auf dem Saugkammerboden befestigt wird, hat die von Rauhe angegebene 
Form nicht verdrangen konnen. 

Es solI jedoch betont werden, daB man durch die auBerordentlich feinen 
Methoden des Abdrucknehmens, die sich allmahlich entwickelt haben und uns 
ermoglichen, eine sehr genaue Wiedergabe der mit Plattenprothesen zu ver
sehenden Kiefer zu erhalten, schon heute die Anwendung von Saugkammern 
oder gar von Gummisaugern kaum noch notig hat. In beinahe allen Fallen 
kommt man mit einfacher Adhasion aus. Gummisauger soUten nur noch aus
nahmsweise und immer nur voriibergehend verwendet werden. 

Verwendet man als Material der Prothesenbasisflache Metall, so werden die 
Saugkammerformen gewohnlich sogleich beim GuB oder Stanzen der Prothesen
basis in diese hineingegossen oder -gestanzt. Man kann es jedoch auch so 
machen, daB man nachtraglich aus der Grundflache Stellen heraussagt, die der 
Form der Saugkammer entsprechen. Die herausgesagten Plattchen werden mit 
einem 0,5-1,0 mm hohen Rande umgeben. Dieser Rand wird dann mit seiner 
freien Kante mit den Randern der in die Basisflachen hineingesagten Locher 
auf der der MundhOhle zugekehrten Plattenflache verlotet, so daB die Metall
basis ebensolche Saugkammern zeigt, wie sie fiir Kautschukgrundflii.chen oben 
beschrieben worden sind. Manche Praktiker wahlen statt des Randes einen 
diinnen Draht. Es lassen sich auch Gummisauger in Metallplatten anbringen. 
Der die Gummischeibe tragende Knopf muB in diesem FaIle mit dem Sauger
boden verlotet werden. Man kann zu diesem Zweck den Saugkammerboden 
durchbohren und den Knopfstiel dann von der der Mundhohle zugekehrten 
Plattenflache aus mit der Basisflache verloten. Es ist hierbei darauf zu achten, 
daB der Knopf nicht so weit aus der Kammer heraussieht, daB er die Rohe 
des Verlaufes der der Gaumenschleimhaut zugekehrten Prothesenflache iiberragt. 

D. Lippen- nnd Wangendrnck-Vorrichtnngen. 
Sehr bedeutungsvoll kann die schon auf friiheren Seiten erwahnte Er

kenntnis werden, daB man die Wirkung der Lippen- und Wangenmuskulatur 
zur Befestigung der Plattenprothese benutzen kann. Diese Wirkung beruht 
auf Klemmung. Die Prothese wird zwischen Alveolarfortsatz und Wangen
muskulatur festgehalten. 

Entweder geschieht dies, wie es Birgfeld beschreibt, durch einen bis zur 
Starke eines kleinen Fingers dicken Kautschukwulst, der zwischen Alveolar
fortsatz und Wangen und Lippen rings um den Rand der Prothesen herum
gefiihrt wird, oder aber es wird an dieser selben Stelle nach dem Vorschlag 
von Grawinkel eine Rinne konstruiert. Abb. 139 und 140 zeigen diese 
beiden Befestigungsmittel. 

Der in Abb. 139 gezeigte Wulst wird gewohnlich weniger zur Befestigung der 
Prothese als zum Zwecke einer Rervorwolbung eingefallener Wangen- und 
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Lippenteile angelegt. Wenn man aber diesen Wulst zum Zwecke der Befestigung 
anlegt, so soil man sich der Eigenart des Wangen- und Lippendruckes auf diesen 
Wall bewuBt werden. Die in Abb. 139 gezeichnete punktierte Linie zeigt den 
Verlauf der Wangenschleimhaut am Plattenrand. Wenn also die untere Wulst
wand von unten innen nach oben auBen ansteigt, so wird der Druck der 
Wangen und Lippen leicht die Prothese der Schleimhautflache entgegen
pressen, d. h. also ihrer Verankerung dienen. Wenn aber der Verlauf der 
oberen Wallflache so statthat, wie es die in Abb. 139 feingestrichelte Linie 
zeigt, so wird der Wulst von der Wangenmuskulatur derartig belastet, daB 
eine Abhebelung der Prothese begiinstigt wird. 

Dort, wo man eine kiinstliche Hervorwolbung der Wangenteile nicht 
wiinscht, wo man aber andererseits gerne auch noch die buccalen Teile der 
Plattenprothese zu ihrer Befestigung benutzen mochte, kann man mit Erfolg 
die von Grawinkel angegebene Rinne verwenden, so wie sie Abb. 140 zeigt. 
Dadurch, daB sich die Wangenweichteile in sie hineinlegen, wird die Prothese 

Abb.139. 

Abb. 140. Abb. 141. 

festgehalten. Diese Art Befestigung kann man besonders im Unterkiefer 
anwenden. 

Ebenso auf Klemmwirkung griindet eine Befestigung ganzer oberer Pro
thesen, wie sie Abb. 141 zeigt. Man wendet sie gerne bei solchen oberen 
ganzen Prothesen an, deren Frontzahne an- oder aufgeschliffen sind. Abb. 141 
zeigt eine solche ganze obere Prothese mit angeschliffenen Frontzahnen bis zum 
ersten Pramolar. Man fiihrt von der hinter dem ersten Pramolar endenden 
Prothesenbasis aus in die seichte Einsenkung, die sich gewohnlich dicht unter der 
Umschlagsfalte in den frontalen Teilen des Alveolarfortsatzes findet, jederseits 
bis dicht an das Frenulum labii heran eine Spange a. Will der Frontteil 
durch die ihm innewohnende Schwerkraft in der Richtung der Pfeile y ab
sinken, wahrend die Saugwirkung dem an den dorsalen Plattenteilen wirkenden 
Zug x widersteht, so hindern ihn die Spangen a daran. Die asthetische Wirkung 
der Prothese wird durch die Spangen a, die sowohl aus Metall gegossen, als 
auch aus Kautschuk hergestellt werden konnen, in keiner Weise beriihrt. 

E. Befestignng durch Gewicht. 
Die Befestigung von Plattenprothesen durch Zuhilfenahme des Gewichtes 

kann man hauptsachlich fiir den Unterkiefer benutzen. Man ist bestrebt, die 
Unterkieferprothesen moglichst schwer zu machen, weil sie sich dann durch 
ihr Gewicht fest auf die unter ihnen liegende Flache driicken, und so ihre Ver
ankerung leichter finden, als wenn sie bei geringem Eigengewicht sozusagen 
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nur uber der Schleimhautoberflache schweben. Man stellt untere Prothesen 
deshalb gerne mit einer Basis aus Zinn her oder fertigt sie aus Amalgamkaut
schuk an. 

Es kommen allerdings Fane vor, bei denen sich eine Zinnbasis nicht be
wahrt. Uberall dort z. B., wo der Prothesentrager durch seinen Beruf gezwungen 
ist, sein Gesicht viel nach unten zu neigen (wie z. B. Chirurgen, Rebammen usw.), 
ist es nicht ratsam, eine Zinnbasis anzulegen, wenn die Alveolarkamme nicht 
sehr gut ausgebildet sind, und dann ist die Verwelldung einer Zinnbasis nicht 
mehr unbedillgt notig. Infolge des Gewichtes rutscht die Prothese in solchen 
Fallen leicht aus ihrer Lage nach vorne, so daB sie nur lloch von der Unter
lippe getragen wird. Raben solche Prothesentrager die Angewohnheit, wahrend 
ihrer Arbeit den Mund - sei es auch nur leise - zu offnen, so kann das Tragen 
einer schweren unteren Prothese zur Qual werden. Andererseits darf es wohl 
als nicht zutreffend bezeichnet werden, wenn behauptet wird, daB Unterkiefer
prothesen immer dann am sichersten saBen, wenn sie moglichst leicht gearbeitet 

wiirden, welche Ansicht in Amerika 
A B besonders durch Tench vertreten 

wird. 

Abb.142. Abb.143. 

Will man eine Zinnbasis herstellen, so uberdeckt man die Alveolarfortsatz
flachen, auf denen die Prothese liegen soIl, mit einer dunnen Wachsschicht. 
Von den Endteilen dieser Wachsplatte modelliert man nach oben einen EinguB 
und einen Ausfiihrungskanal. Abb. 142 zeigt in A und B diese beiden in Wachs 
vorgebildeten Kanale. Die Basisflache erhalt noch des besseren Abschlusses 
wegen zwischen Kautschuk und Zinnbasis kurz oberhalb des Plattenrandes eine 
kleine Stufe. 

Das GieBen dieser Basis erfolgt in der Art, daB man sie in einer Muffel 
in Gips so einbettet, daB die beiden Wachsrollen A und B mit ihrer Oberflache 
sichtbar sind. 

Wenn der Gips in der Muffel erstarrt ist, wird die Muffel mit der ein
gebetteten Wachsform langsam erhitzt, bis das Wachs zu schmelzen beginnt. 
Man neigt dann die Muffel so, daB das Wachs gut abflieBen kann. Die Er
warmung des Gipses in der Muffel setzt man so lange fort, bis kein Wasser
dampf mehr entweicht. Der Gips hat dann eine Temperatur, wie sie flir das 
Gelingen des Zinngusses notig ist. Macht man darauf in einem GuBloffel Zinn 
flussig und gieBt es so lange in den EinguBkanal, bis sein Spiegel im Kanal B 
sichtbar wird, so hat man die aus Wachs modellierte Basisflache in Zinn 
umgegossen. (Siehe Laboratoriumskunde.) 

Nach dem Abkiihlen entfernt man den Gips rings von der Zinnplatte 
und schneidet die GuBkanale A und B mit einer Sage abo Kleine Stiimpfe 



406 Wustrow: Die Platten-Prothese. 

kann man stehen lassen und in ihnen einige Haftstellen fiir den Kautschuk 
anbringen, der spater auf diese Grundflache aufvulkanisiert wird als Trager 
der kiinstlichen Zahne. Damit dieser Kautschuk geniigende Ankerstellen findet, 
wird die Oberflache der Zinnbasis ebenso wie man es bei Benutzung von Alu
miniumplatten machen muE, mittels Stichels mit vielen nebeneinander gelebenen 
Ankerstellen versehen, die ein ahnliches Aussehen wie der Feilenhieb haben. 
Eine solche angerauhte obere Basisflache aus Aluminium zeigt Abb. 143. 1st 
die Zinnbasisflache so vorbereitet, so werden die Zahne darauf in Wachs auf
gestellt wie es an anderer Stelle beschrieben ist. 

Verwendet man Amalgamkautschuk, so hat man keine andere Vorbereitung 
zu treffen als bei Benutzung des gewohnlichen Kautschuks. 

Man kann die untere Prothesenbasis auch vollkommen aus Zinn her
stellen, indem man die in Wachs fertig modellierte Prothese einbettet und 
nach dem Ausbriihen des Wachses den entstandenen Hohlraum mit Zinn aus
gieBt. Man gieBt in solchem FaIle das Zinn unmittelbar auf die kiinstlichen 
Zahne. 

F. Befestignng dnrch Kankraftmittel. 
Obere und untere Plattenprothesen konnen durch die Benutzung der Kau

krafte in ihrer Lage gesichert werden. 
Die Bedeutung einer richtigen Aufstellung der Molaren zur Neigung und 

Lange des Schneidezahniiberbisses, eines richtigen Speeschen Bogens fiir 
den Sitz der Prothese geht aus dem Kapitel "Artikulation" hervor. In jenem 
Kapitel ist auch auf die Wichtigkeit der lateralen Kauflachenneigung der 
Seitenzahne mit einwandfreier Hockerstellung hingewiesen, ebenso wie auch 
dort die Stellung der Zahne zum Alveolarfortsatz in ihrer Bedeutung fiir 
die durch den Kaudruck geschaffenen statischen Bedingungen beleuchtet ist, 
so daB es hier nur notig ist, darauf zu verweisen, urn verstandlich zu machen, 
daB wohl schon aus diesen Griinden die Rede davon sein darf, daB die Kau
krafte zur Verankerung der Plattenprothesen benutzt werden konnen. 

Es ist aber von EItner als erstem darauf hingewiesen worden, daB noch 
in einer viel weitergehenden Art die Kaukrafte zur Befestigung von Platten
prothesen herangezogen werden konnen. 

Er benutzte dazu schiefe Ebenen. 1m Oberkiefer sowohl als auch im 
Unterkiefer brachte er je eine schiefe Ebene an. Wahrend der Bewegungen des 
Unterkiefers gegen den oberen, besonders wahrend der AbbiBbewegung, sollten 
diese beiden schiefen Ebenen miteinander in Beriihrung bleiben. Dadurch 
konnte die obere Prothese weder in ihren dorsalen Teilen yom Gaumendach 
herunter, noch die untere hinaufgehebelt werden, weil sich ja beide gegen
seitig stiitzten. Abb. 146 zeigt die schiefen Ebenen Eltners. Sie sollten dort 
angebracht werden, wo etwa die 2. Molaren liegen. Es erwies sich sehr bald 
als groBer Nachteil dieser Ebenen, daB sich zahere Nahrungsteile leicht zwischen 
ihnen verfingen und so den Trager der Prothese daran hinderten, seinen 
Mund zu schlieBen. Dazu kam, daB auch sonst noch die plan aufeinander 
schleifenden schiefen Ebenen andere unerfreuliche Kaubehinderungen schaffen 
konnten, wie sie die Abb. 147 und 148 erkennen lassen. 

Urn dem zuerst angegebenen Mangel abzuhelfen, gab Rumpel an, daB 
man nur eine schiefe Ebene machen und yom Gegenkiefer auf diese einen Draht
stift fiihren solIe. Dadurch wurde zwar die Gefahr der Speisenverfangung 
urn ein betracbtlicbes vermindert. Aber auch mit dieser Abanderung haben 
die "schiefen Ebenen" noch nieht ganz befriedigen konnen. Es haben immer 
noch Abhebelungen stattgefunden, die durch das Gleiten des StUtes auf einer 
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planen schiefen Ebene bedingt gewesen sind. Andererseits verliert der Stift 
wahrend der Kaubetatigung leicht den Kontakt mit der schiefen Ebene, so 
daB die Vorrichtung ihre Au£gabe nur noch mangelhaft erflillen kann. 

Die Abb. 144 und 145 geben ein Bild liber die Bahnen, die der Stift wahrend 
der Bewegungen des Unterkie£ers beschreibt. Es geht daraus die Gestaltung 
der schiefen Ebenen hervor, wenn das Verlangen gestellt wird, daB Stift 
und schie£e Ebene wahrend moglichst aller Kaubewegungen miteinander in 
Berlihrung bleiben sollen. Beide Abbildungen sind durch Projektion der 
Langen eines normal artikulierenden Unterkiefers auf die Gesichtsmitten-
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Abb. 144. Projektion der sagittalen Unterkieferbewegungen in die 
Gesiehtsmittensagittalebene. 

b 

sagittalebene und auf die durch beide Kondylenmittelpunkte und den Unter
kie£ersymphysenpunkt bestimmte Ebene gewonnen worden. 

Aus dem Abschnitt liber "Artikulation" geht hervor, welche Beziehungen 
zwischen den Bahnen des unteren Symphysenpunktes und den Molarenhocker
spitzen in den vertikalen, sagittalen und frontalen Ebenen wahrend der Kiefer
bewegungen bestehen, so daB hier nicht naher darauf eingegangen wird. 

In Abb. 144 soll I F den im Oberkiefer an der letzten Molarenstelle ange
brachten, nach unten ragenden Stift darstellen. Die dazugehorige schiefe Ebene, 
die an der unteren Prothese angebracht sein muB, ist in ihrer Neigung bezeichnet 
durch die Linie FE. Wenn der Unterkiefer die sagittal nach vorwarts ge
richtete Bewegung ausfiihrt, so daB der Unterkiefersymphysenpunkt C auf 
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der Bahn C D entlang gefiihrt wird, so bleibt der Stift I F wahrend dieser 
Bewegung, welche die Phase 4 des von Gysi - Clapp demonstrierten Rundbisses 
darstellt (s.Abschnitt "Artikulation"), mit der schiefenEbene FEin Beriihrung. 
Bei der Offnungsbewegung jedoch, wahrend der Punkt E der schiefen Ebene E F 
die Strecke E H entlang gefiihrt wird, verliert der Stift I F die Beriihrung mit 
der schiefen Ebene F E. SolI er wahrend dieser Bewegung e benfalls mit der 
unteren Prothese in Beriihrung bleiben, so kann dies nur erreicht werden, wenn 
auBer der schiefen Ebene FE noch eine zweite schiefe Ebene F HI angebracht 
wird, die zur Ebene FE wie die zweite Flache eines Keiles steht. Je langer 
diese Ebene gemacht werden kann, um so langer wird auch der Stift I F mit ihr 
wahrend der Of£nung des Mundes in Beriihrung bleiben 1. Abb. 147 zeigt 
die Anlage der schiefen Ebene in Seitenansicht. 

R 
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Abb. 145. Projektion der Seitwartsschwingungen des Unterkiefers in die Horizontalebene. 

Wahrend der Phase II bleibt der Stift I F mit den schiefen Ebenen nicht 
in Beriihrung. Wenn die Offnung des Mundes so weit erfolgt ist, daB der Bissen 
einge£iihrt ist, dann wird der Unterkiefer zum AbbiB vorgeschoben, so daB 
der Molarenpunkt E, in x angelangt, auf der Wegstrecke x z entlang gefiihrt 
wird. Der Stift I Fist dann auf dem Wege F HI in M angelangt und verlaBt 
hier die Ebene, um auf dem von M ab gestrichelt angedeuteten Wege bei 
E oder kurz iiber F zu landen, je nachdem der RundbiB E x z F oder E x z K 
ausge£iihrt wird. 

Wenn die schiefe Ebene im allgemeinen in ihrem dorsalen Teile (d. Abb. 147) 
(P E F Abb. 144) also nicht noch eine Knickung besitzt, deren Scheitel mehr 
oder weniger weit von F ent£ernt auf der Strecke E F liegt, so steht Stift 
und schiefe Ebene nicht nur wahrend der Phase II, sondern auch wa.hrend 
der Phase III des Rundbisses nicht miteinander in Verbindung. Dieser Knick 
ist in Abb. 147 im VerIauf des dorsalen Teiles der schiefen Ebene bei e an
gedeutet. In Abb. 144 ist ein solcher Knick im VerIauf der schiefen Ebene 
durch die gestrichelte Linie E P dargestellt, die - wenn dadurch die 

1 Diese Ebene hat jedoch als Verankerungsmittel keine Bedeutung. 
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Deutlichkeit der Abbildung nicht gestort worden ware - dicht iiber F hatte 
beginnen miissen. 

In Abb. 145 ist der Unterkiefer durch die Punkte ACI bezeichnet, die rechts
seitige Gelenkbahn durch A B und ein nach riickwarts und innen gerichtetes 
Bahnstiick AR. Bei der linksseitigen Gelenkbahn 
tragt dieses nach riickwarts gerichtete Bahnstiick 
die Bezeichnung CD, wahrend das nach vorwarts 
gelegene Bahnstiick unbezeichnet geblieben ist. 

Nur der Vollstandigkeit halber sei hier auf die 
durch Gysis Forschungen erwiesenen Ungleich
maBigkeiten zwischen rechter und linker Gelenk
bahn hingewiesen. In Abb. 145 sind der Ver
einfachung wegen gleichartige Gelenkbahnen 
angenommen. 

Wenn in Abb. 145 auf der rechten Seite bei G 
die Spitze des Stutes angenommen wird, der vom 
Oberkiefer wahrend der Kaubetatigung auf der im 
Unterkiefer angebrachten schie£en Ebene gleiten 
soIl, so wandert der Unterkiefer bei der SeitbiB-
bewegung I K an dieser Spitze so vorbei, als ob Abb. 146. 
sie bei stilliegendem Unterkiefer den Weg G y 
entlang gefiihrt wiirde. Bewegt sich der Unterkiefer in der Richtung I K', so 
gleitet der Unterkiefer in der Richtung G HI an der Spitze des Stiftes G vorbei. 
Es wird also von der Spitze G gegen den Vnterkiefer die Bahn G x beschrieben. 

Abb.147. 

SoH wahrend der Bewe
gungeine Beriihrungzwischen 
schiefer Ebene des Vnter
kiefers und dem Stift im 
Oberkiefer gewahrt bleiben, 
solI also auch bei der Seit
biBbewegung eine Stiitzung 
der beiden Prothesen gegen-

Abb.148. 

einander crwartet wcrden, so dad die schiefe Ebene keine plane sein, sondern 
muB eine dach£6rmige Gestalt haben (Abb. 148). Die Neigung der Daehflachen, 
d. h. der Winkel, den beide miteina.nder bilden, wird bestimmt durch den 
Verlauf der Schneidezahn-SeitbiBbahn in der Horizontalebene 1. 

1 Hier ist anch auf Lu blinskys Entdeckung des haufig gestreckten Verlaufes der 
Bewegungsbahn H'GH aufmerksam zu machen. 
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Wer die Abb. 144 und 145 genau betrachtet, muB sich daruber klar werden. 
daB ein reibungsloses sicheres Gleiten zwischen Stift und schiefer Ebene nur 
dann statt£inden kann, wenn die schie£e Ebene eine dachformige Gestalt besitzt, 
da bei der transversalen Kieferbewegung sonst standig die Gefahr der 
gegenseitigen Hemmung besteht. Abb. 148 zeigt die Aufsicht auf eine untere 

. Prothese in der Gegend, wo die schiefe Ebene angebracht ist. Der Verlauf 
der dachformig zueinander gestellten Ebenen a b und a c richtet sich nach 
der individuellen Bewegung des Unterkiefers gegen den Oberkiefer bei den 
SeitbiBbewegungen. Zugleich zeigt die Abb. 147 u. 148, daB dieser dachformigen 
schiefen Ebene noch eine andere gegenubersteht, ebenfalls dachformig gebildet 
mit stumpfer Kante. Auf ihr gleitet der Stift d bei der O£fnungsbewegung 
entlang. Abb. 145 gibt die geometrischen Unterlagen fur diese Art der Kon
struktion der schiefen Ebenen an. Zwischen diesen beiden schiefen Ebenen 
liegt der vom Oberkiefer kommende Stift d, der etwa einen Querschnitt haben 
muE, wie er in Abb. 148 abgebildet ist. Wenn die Kanten dieses Stiftes 
scharf sind und deutliche Langsrillen in seinen Seitenflachen eingeschliffen sind, 

Abb.149 Abb.150. Abb.151. Abb.152. 
Abb.149-152. Die Belastung der Zahnreihen bei Benutzung der verschiedenen 

Blasinstrumente. (Nach Reich en bach.) 

so besteht keine Gefahr dafiir, daB sich Speisenteile hemmend zwischen die 
schiefen Ebenen schieben. In manchen Fallen starker UberbiBneigung kann 
es zweckmaBig werden, den Stift schrag von oben vorne nach hinten unten 
gerichtet aufzustellen wegen der auf der dorsalen sehiden Ebene angebrachten 
Knickung, wie sie in Abb. 144 in der schraffierten Linie E P angedeutet ist. 
Die dachfOrmige Gestalt mussen die Flachen der Ebene naturlich auch dann 
behalten. Wenn man keinen Wert darauf legt, daB der Stift und die schiefe 
Ebene auch wahrend der Offnungsbewegung miteinander in Beruhrung bleiben, 
so kann man natiirlich die vordere schiefe Ebene weglassen. 

Die Wirkung der schiefen Ebene auf die Verankerung der Plattenprothesen 
wird aus der Abb. 147 klar. Wenn auf den Korper K gebissen wird, so konnen 
sich die Prothesen sehr leicht in ihren dorsalen Teilen von ihrer Unterlage 
abheben. Wenn aber hier zwischen oberer und unterer Prothese eine Be. 
riihrung durch Stift und schiefe Ebene erreicht ist, so konnen sich die Prothesen 
nicht mehr aus ihrer Lage auf der Schleimhaut der Kiefer losen. 

Zu welcher Bedeutung die Anlage der schie£en Ebene werden kann, geht 
aus den Abb. 149-152 hervor. Diese Abbildungen, die Reichenbach, 
ein Schiller Meders, entworfen hat, um daran die Lage von Lippen, Zahnen 
und Zunge bei der Benutzung der verschiedenen Blasinstrumente zu zeigen, 
erhellen, wie schwer es ist, bei Berufsblasern gewohnliehen ganzen Prothesen 
sichere Verankerung zu geben. Fur Blaser haben die Zahnreihen besonders 
in ihren Frontteilen eine geradezu grundlegende Bedeutung. Wenn ein Blaser 
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seine Zahne verliert und nicht einen sicher verankerten Ersatz dafUr erhalten 
kann, so muB er seinen Beruf wechseln. Die Anwendung der oben genannten 
schiefen Ebenen diirften darin Wandel schaffen konnen. 

Wer die Abb. 149-152 durchsieht, wird wahrnehmen, wie stark die Front
zahne bei Gebrauch der Blasinstrumente belastet werden. Es kann also sehr 
leicht geschehen, daB eine ganze obere Prothese dadurch etwas an ihrem dorsalen 
Rande auS ihrer Lage an der Gaumenflache herausgehebelt wird. Diese Lage
veranderung ist bei dem Blaser deshalb so gefahrlich, weil der mehr oder 
weniger kraftig von dorsalwarts in den Mund getriebene Luftstrom sich sogleich 
zwischen Platten- und Gaumenflache schieben wird, um so die Prothese ganz 
auS ihrer Lage herauszudrangen. Damit ist es fUr den Blaser unmoglich, sein 
Instrument weiter zu bedienen. 

G. Befestigung mittels Federn. 
In denjenigen Fallen, in denen keine der bisher genannten Verankerungen 

zum Ziele fUhren, konnen Federn als Verankerungsmittel Verwendung finden. 
Abb. 153 A zeigt eine solche Verankerung mittels GebiBfedern, die natiirlich 
immer beiderseits angelegt werden miissen. Sie helfen nur zur Befestigung 
normal beanspruchter Plattenprothesen. Bei Blasern wiirden auch Sle allein 
zu keinem guten Ergebnis fiihren . 
Sie soUten nur sehr selten angewandt 
werden, da sie mancherlei Nachteile 
besitzen. Ihre hauptsachlichste An
wendung finden sie bei der Her
steUung der chirurgischen Prothese. 

GebiBfedern sind Spiralen, die 
aus Stahl, Gold oder aus vergoldeten 
Metalldrahten hergestellt sind. 1m 
Ruhezustand sind sie gerade. Ihre 
Verankerung an der Prothese ist 

c 

B 

ALb. 153. Die Lage der "Gebi13federn". 

in Abb. 153 B dargesteUt. Ein Stift b ist drehbar um ein Zentrum C. Diese 
Vorrichtung wird zwischen den beiden Pramolaren beiderseits in die buccale 
Prothesenbasisflache im Ober- und Unterkiefer einvulkanisiert. Wenn die 
Prothese £ertig ausgearbeitet ist, so werden die GebiBfedern auf die Stifte b 
gesteckt und mit ilIllen durch Weichlot verbunden. Die Wirkung dieser GebiB
federn ist durch die Pfeile x und y in Abb. 153 A angedeutet. Damit die Federn 
auch bei weitester Mundoffnung niemals auS ihrer nach dorsal konvexen 
Kriimmung in den geraden Zustand oder gar in einen nach dorsal konkaven 
Zustand hineingeraten konnen, sind an den Metallscheiben, auf den en sich die 
Stifte b drehen, Anschlage a angebracht (Abb. 153 B). Die Anlage der Ver
ankerung der Gebil3federn mit den ProthesCll mul3 oberhalb zwischen den 
Pramolaren oben und unten erfolgen, weil die Verbindende dieser SteUen 
ungefahr durch den Schwerpunkt der Prothese fiihrt. Wird die Verankerung 
der GebiBfedern an anderer Stelle gewahlt, so driickt sie entweder den vorderen 
oder den hinteren Prothesenteil besonders stark gegen die Schleimhaut. Dadurch 
erhaIt die Prothese einen unruhigen Sitz, wenn sie nicht gar mit ihren frontalen 
oder dorsalen Teilen aus ihrer Lage herausfallt. 

Da die Gebil3federn oder Gebil3trager ausdiinnen, zu Spiralen aufgewickelten 
Drahten bestehen, so sind sie hoh1. In dem von ihnen begrenzten zylindrischen 
Hohlraum konnen also Nahrungsreste, Schleim usw. zuriickgehaIten werden. 
So werden sie den Mundgeruch nicht unerheblich beeinflussen. In manchen 
Fallen reiben die Spiralen so stark gegen die Wangenschleimhaut, dal3 sie 
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diese verletzen und den Patienten das Tragen des Ersatzes unmoglich machen. 
Das unangenehmste jedoch ist, daB solche Gebi13federn, wenn auch gute Gold
federn jahrelang zu halten pflegen, nach mehr oder weniger langem Tragen 
zerbrechen konnen. Die "Tiicke des Objektes" sorgt dafiir, daB ein solches 
MiBgeschick bei unerwiinschtester Gelegenheit eintritt. Die scharfen Bruch
enden der Federn verletzen dann bei jeder Kieferbewegung die Wangen, 
wodurch die Situation fiir den Patienten nicht einfacher wird. Aus diesen 
Griinden hat man die Federn mit diinnen Gummischlauchen iiberzogen und 
sogar versucht, sie durch Vollgummirollen zu ersetzen. Da aber Gummi im 
Munde schon nach kurzer Zeit quillt, so ist auch das Tragen derartiger Vor
richtungen keine Annehmlichkeit. 

XII. Die Herstellung der Basisflache. 
1st man sich ii ber die im Einzelfall zu wahlende Verankerungsart und das 

Verankerungsmittel klar geworden, sind die Modelle richtig einander gegen
iiber so aufgestellt, daB sie nur Bewegungen in derselben Art zulassen, wie sie 
die natiirlichen Kiefer ausfiihren konnen, so beginnt man mit dem Herstellen 
der Basisflache. 

A. Die gewohnliche Methode. 
Bei der gewohnlichen Anfertigung derselben geht man in der Art vor, 

daB man eine Modellierwachsplatte, die eine Starke von etwa 1-2 mm hat, 
mittels einer Bunsenflamme bis zum plastischen Zustand erwarmt, um sie dann 
unter leisem Drucke der Oberflache des Gipsmodelles anzuschmiegen. Diese 
MaBnahme ist sehr einfach, besonders wenn man, nachdem die Wachsplatte 
iiber das Modell gelegt ist, mit dem Bunsenbrenner noch leicht iiber die Platte 
spielt, so daB sie meist schon von selbst in die fiir sie beabsichtigte Lage hinein
sinkt. Liegt ein zahnloser Kiefer vor, so beschneidet man die Wachsplatte 
gemaB dem im Gipsmodell angezeigten Verlauf der Muskelansatze an den 
Alveolarfol'tsatzflachen. Der Rand del' Wachsplatte muB genau denselben 
Verlauf haben wie ihn der Rand der spateren Kautschukbasis besitzen solI. El' 
darf also einerseits nicht zu weit hineinreichen in die Umschlagsfalte, damit 
die Pl'othese keine Druckstellen el'zeugen kann, andererseits muB er bis auf 
die Gl'enze zwischen den hal'ten und weichen Teilen der labialen und buccalen 
Alveolarfol'tsatzflachen l'eichen, dam it ein moglichst gutel' AbschluB zwischen 
der Mundhohle und dem Raum zwischen der Prothese und der Schleimhaut
oberflache erreicht wird. 

SolI eine Teilprothese angefertigt werden, so ist darauf zu achten, daB die 
Grundflache den noch vorhandenen Zahnen richtig anliegt. 1m Gebiet der 
Frontzahne solI sie genau am Zahnfleischsaum abschlieBen und nur ganz wenig 
die palatinalen oder lingualen Flachen der Ziihne hinaufreichen. 1m Gebiet 
der Molaren darf sie etwa 1-2 mm breit sich den palatinalen und lingualen 
Zahnflachen anlegen. Der An~chluB der Basisflache an den natiirlichen Zahnen, 
denen sie anliegt, muB sehr genau sein, damit sich niemals Speisenteile zwischen 
die Basisflache und den Zahnkorper schieben und so unter die Prothese ge
langen konnen. Die Prothese darf aber andererseits den Zahnflachen nie so 
anliegen, daB sie darauf reitet. Abb. 154 veranschaulicht die richtige Lage der 
Basisflache an unteren Frontzahnen. 

Eine Ausnahme von dieser Regel ist nur dann zu machen, wenn man bei der 
Anfertigung unterer Teilprothesen den Teil, der lingual hinter den noch vor
handenen Frontzahnen die Schleimhautoberflache bedeckt, nicht wie es Abb. 154 
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zeigt, als Flache herstellt. Da dieser Teil der Prothese, wenn er aus Kautschuk 
besteht, anfangs den Zungenbewegungen sehr unbequem ist, weil er wegen 
der Bruchgefahr nicht uber ein gewisses MaB hinaus verdunnt werden kann, 
so bedeutet es fUr den Patienten eine groBe Annehmlichkeit, wenn dieser Ab
schnitt der unteren Teilprothese aus Metall hergestellt wird. Dies ist natur
gemaB viel dunner als Kautschuk ohne der Bruchgefahr ausgesetzt zu sein. 
Man stanzt oder gieBt ein der Schleimhautoberflache yom 1. Pramolar links 
bis zum 1. Pramolar rechts einwandfrei anliegendes Metallplattchen (z. B. 
aus Gold, Aluminium u. a.), dessen Enden mit schwalbenschwanzformigen 
Unterschnitten versehen werden oder dem man Drahtschleifchen auflotet. 
Mittels dieser unter sich gehenden Stellen kann das Metallmittelstuck sicher 
in den Kautschukseitenteilen verankert werden. Man kann diesen MittelteiI 
der Prothese auch aus einem Metallbugel, z. B. aus Golddraht mit ovalem 
Querschnitt herstellen, der in etwa halber Rohe zwischen Zahnfleischgrenze 
und Mundboden an der lingualen Schleimhautflache yom 1. Pramolar zum 

Abb. 154. Untere Prothese mit breiter 
Basis. 

Abb. 155. Untere Prothese mit fractalem 
Biigel. 

1. Pramolar entlangzieht. Man modelliert diesen Bugel aus Blauwachs auf 
dem Gipsmodell, urn ihn -sodann zu gieBen. Er muB so gebildet werden, daB 
er auf dem Gipsmodell etwa 0,25-0,5 mm von der Schleimhautoberflache ent
fernt liegt, weil er sich sonst stark in die Schleimhaut senken und sie leicht 
verletzen wurde, wenn die Prothese sich im Lau£e langerer Benutzung mehr 
oder wenigt'lr tief der Schleimhautoberflache entgegen einlagern wiirde. Man 
modelliert den Biigel deshalb am besten zuerst auf der Schleimhautoberflache, 
urn ihn, nachdem er gegossen und poliert worden ist, nur so tief in die aus 
Wachs vorgebildeten Seitenteile der Prothese zu senken, daB zwischen dem 
Bugel und der Schleimhautoberflache ein bis 0,5 mm breiter SpaIt verbleibt. 
Die Verankerung des Bugels im Kautschuk gestaItet man ahnlich wie die 
des oben beschriebenen Metallplattchens. Man flacht die Enden des Bugels ab 
(bei gegossenem Bugel modelliert man sie schon in Blauwachs so), laBt sie 
sich allmahlich verbreitern, durchbohrt sie mehrfach. Abb. 155 zeigt eine mit 
solchem Bugelmittelstuck versehene untere Teilprothese und zugleich die Ver
ankerung des Bugels in den seitlichen Kautschukteilen. 

B. Die Tropfmethode. 
Eine vollkommenere Art der Herstellung der Basisflache aus Wachs er

moglicht die Tropfmethode. !hr Vorteil gegenuber der oben beschriebenen, 
bisher gewohnlich geubten Methode der Rerstellung der Prothesenbasis be
steht darin, daB sie es ermoglicht, die Gipsmodelle im Artikulator oder Kau
bahntrager auch uber den Vulkanisationsvorgang hinaus in der ihnen gegebenen 
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Lage unverandert zu erhalten, so daB die fertige Prothese auf sie zuruck
gebracht und so im Laboratorium auf Sitz und Artikulation nach dem 
VulkanisationsprozeB noch einmal gepruft werden kann. 

Abb. l56. Herstellung einer Basisflache mittels 
der Tropfmethode. 

Diese Methode ist in jedem 
Falle mit groBen Vorteilen an
zuwenden, auch dort, wo AI
veolarkamme mit unter sich 
gehenden Stellen vorhanden 
sind. Man hat in solchen 
]'allen nur darauf acht zu 
geben, daB diese Stellen an 
der Wachsplatte nicht einander 
gegenuberliegen. Sie konnten 
sich sonst bei der Absicht, die 
Basisflache vom Modell her
unter zu heben, leicht auf
biegen. An der fertigen Pro
these durfen ebensoweniguber
hangende Plattenrander ein
ander gegenuberIiegen, da sie 
beim Hineinsetzen oder Her

ausnehmen der Prothese leicht zu VerIetzungen der Mundschleimhaut Ver
anlassung ge ben konnen. 

Die groBe Bedeutung der Moglichkeit, die fertige Plattenprothese zur Nach
priifung ihres Sitzes und ihrer Artikulation noch einmal, ehe sie dem Patienten 
iibergehen wird, im Laboratorium auf die Modelle bringen zu konnen, auf 
denen sie aus Wachs vorgeformt worden ist, bezeugt auch wohl der von 
Tench versuchte Weg, der dasselbe Ziel verfolgt. 

Bei Anwendung der Tropfmethode hat man die Oberflachen der Gips
modelle sehr sorgfaltig einzuolen. Sodann tropft man aus Wachs, indem man 

Abb_ 157. Die mittels der Tropfmethode hergestellte 
Basisflache wird wie gewohnlich beschnitten und in 
ihren nicht Zahne tragenden Abschnitten gleichma13ig 

dick gemacht. 

Tropfen neben Tropfen setzt, 
einen papierdiinnen Dberzug 
iiber die von der Platte ein
zunehmenden Flachen. Auf 
diesen dunnen Wachsuberzug 
kann man warmgemachte Ver
steifungsdrahte oder -ringe 
oder besser ein Fenstergaze
stuck legen, wenn man eine 
Anprobe mit der wachsernen 
Prothese vornehmen will. So
dann tropft man weiter, bis der 
Wachsiiberzug die Starke zu 
haben scheint, die spater die 
Kautschukbasis haben soIl. 
Das Tropfen kann man mit 
runden Wachsstangen vorneh
men, die man etwas vor ihrem 

Ende der Einwirkung der Flamme aussetzt. Der sich hildende Tropfen wird 
auf seinem Wege vom Entstehungsort bis zum Ende der Wachsstange schon 
so weit abgekiihlt sein, daB er, wenn er auf die eingeolte Gipsoberflache fiilIt, 
nicht mehr Gefahr lauft, sich in den Gips hineinzubrennen. Zum Tropfen muB 
man moglichst nicht kontrahierendes Wachs verwenden. Wir gehtm jetzt 
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stets so vor, daB wir das Wachs, statt es mit der Stange zu tropfen, in einem 
Tiegel schmelzen und mit einem Haarpinsel auf das Modell auftragen. Dieses 
Auftropfen mit dem Pinsel fiihrt zu ebenso sicheren Erfolgen wie das mit der 
Stange. Abb. 156 zeigt Tiegel, Pinsel, Modell und Bunsenbrenner. Die ver
starkenden Einlagen in die getropfte Wachsbasisflache lassen wir fort, da 
wir eine Anprobe der wachsernen Prothese nicht vornehmen (s. auch oben). 

Das Beschneiden der getropften Wachsbasis geht den gewohnlichen Weg. 
1st die getropfte Wachsbasisflache beschnitten, so hebt man sie sachte und 
vorsichtig, damit sie sich nicht verbiegt, vom Modell ab, halt sie gegen das 
Licht, um zu sehen, ob sie iiberall gleichmaBig stark ist. Das durchfallende 
Licht zeigt sofort durch Verdunkelungen die Stellen, wo die Platte starker als 
ihre Umgebung ist. Durch leichtes Beschaben oder Aufschmelzen neuer Wachs
schichten macht man die getropfte Wachsbasis gleichmaBig und so stark, wie 
man die spatere Kautschukbasis zu haben wiinscht. Diese Wachsprothese bettet 
man, nachdem die Zahnreihen aufgestellt sind, in die Muffeln (Kiivetten) ein 
(s. spater). Die Modelle la13t man an ihrem Ort, so daB man die fertigen Platten
prothesen darauf zuriickbringen kann. Wahrend der Vulkanisation statt
gefundene Verschiebungen in den Zahnstellungen werden durch Beschleifen 
schon im Laboratorium richtig ausgeglichen, so daB die Prothese mit aller 
Sicherheit, die durch eine richtige BiBnahme, KaubiBnahme und Gegeniiber
steHung der Gipsmodelle im Laboratorium gewahrleistet ist, im Munde des 
Patienten paBt und nicht mehr dort beschliffen zu werden braucht. 

Will man auf der der Mundhohle zugekehrten Gaumenflache die Anlage 
der Rugae wiedergeben, so nimmt man mit einer Wachskugel oder einem plasti
schen Abdruckmasseball einen Abdruck von der Gaumenflache des Modells. 
Nachdem die Prothesenbasis aus Wachs modelliert und wieder weich gemacht ist, 
driickt man das gut erkaltete, von der Gipsgaumenflache hergestellte, ein
geolte Negativ auf die erweichte Wachsbasisflache. Dadurch pragen sich in 
ihr die Rugae deutlich aus. 

Einem anderen Wege folgend, streicht man iiber die mit einer Basisflache 
zu versehende Gipsgaumenflache, dort wo die Rugae liegen, eine Zinnfolie nach 
der anderen, so daB jede den Verlauf der Rugae deutlich erkennen laBt. 1st 
durch die iibereinander geschichteten Zinnfolien die gewollte Plattenstarke 
erreicht, so wird der Rest der Basisflache jenseits der Stelle, wo die Rugae 
liegen, durch Aufschmelzen von Wachs auf die nicht von den Zinnfolien be
deckten Gaumenstellen hergestellt. 

Man hat daran zu denken, daB auch die gewohnlich hergestellte Basis
platte durch Einschmelzen von Drahtringen oder -bogen zu verstarken ist, 
wenn man mit ihr die Einprobe vornehmen will. Manche Praktiker driicken 
eine Havardbasisplatte oder Schellackplatte zur Verstarkung auf die Wachs
prothese. Die zuletztgenannte MaBnahme wird aber erst nach dem Aufstellen 
der Zahne vorgenommen. Bei Benutzung des Kaubahntragers wird eine Ein
probe unnotig. Wir verwenden daher auch keinerlei Verstarkungen bei der 
Herstellung der Wachsbasis£lachen. 

1st die Prothesenbasis einwandfrei gestaltet und beschnitten, so werden bei 
noch vorhandenen Zahnreihengliedern die Verankerungsvorrichtungen (Klam
mern usw.) an ihr durch Einschmelzen so befestigt, daB sie an dem ihnen 
zugedachten Ort liegen. Man kann damit jedoch auch warten, bis die Ein
probe (falls man eine vornehmen will) geschehen ist. Hat man eine ganze 
Prothese herzustellen, so legt man, ehe man die Basisflachen aus Wachs 
anfertigt, dorthin, wo man Saugkammern anbringen will, die passenden 
Schablonen, so daB sich diese also spater schon in der Wachsbasis befinden. 

Danach werden die kiinstlichen Zahnreihen aufgestellt. 
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1st eine Metallbasis gestanzt oder gegossen worden und mit Ankerstellen 
versehen, so wird sie an ihren Ort gebracht und da, wo die feblenden Zahne 
durch kiinstliche ersetzt werden sollen, mit Wachsaufbauten versehen. 

XIII. Die Einprobe der Wachsprothese. 
Beabsichtigt man eine Einprobe der wachsernen Prothese vorzunehmen, 

so hat man auf folgendes zu achten: 
1st die Plattenprothese in Wachs vollkommen fertig gebildet, so wird 

sie gut abgekiihlt. Ehe sie im Munde des Patienten daraufhin nachgepriift 
wird, ob sie einwandfrei sitzt, und ob die kiinstlichen Zahne die beabsichtigte 
Artikulation und Stellung zeigen, muB der Patient mehrmals mit kaltem 
Wasser spillen. Danach bringt man die Wachsprothesen in den Mund des 
Patienten und priift ihren Sitz in den verschiedenen Kieferstellungen nacho 
Ergibt sich hie und da eine nicht richtige Zahnstellung, so ist sie nach leichtem 
Erwarmen der den betreffenden Zahn umgebenden Wachsschicht zu andern. 
1st ein mangelhafter Sitz bei mehreren oder etwa gar bei allen Zahnen zu 
beobachten, so muB eine erneute BiBnahme und ein neues Herstellen der 
wachsernen Prothese stattfinden. Hat die Einprobe ein giinstiges Resultat 
ergeben, so werden die Oberflachen der Wachsprothesen geglattet (falls die zur 
Verstarkung der Wachsplatten angebrachten Ein- oder Auflagen den Ober
flachenverlauf der Wachsprothese gesttirt haben sollten) und so gestaltet, wie 
man sie spater fiir die Kautschukprothese wiinscht. 

XIV. Das Einbetten der Wachsprothese. 
Entweder ,bettet man die Wachsprothese mit ihtem Modell in mit Gips 

gefiillte Muffeln einoder man bettet nur die Wachsprothese ein (s.Tropfmethode), 
um nach der Entfernung des Wachses an seine Stelle Kautschuk zu stopfen, 
den man durch Vulkanisieren in Hartgummi verwandelt. Eine von Holsten 
1860 bekanntgegebene Methode bringt den Kautschuk nicht durch Stopfen, 
sondern mittels Spritzverfahrens in die urspriinglich yom Wachs eingenommenen 
Rii.ume. Winderling und Humm gaben um dieselbe Zeit noch eine andere 
Methode, das Modellierverfahren an, um die Wachsschichten der zur Einprobe 
benutzten Prothese durch Kautschuk zu ersetzen (s. spater). 

A. Das nmgekehrte Einbetten. 
Nach der gewohnlichen Methode bettet man das obere Gipsmodell mit 

der daraufliegenden Wachsprothese in den einen Teil einer Muffel (Cuvette) 
ein. Vorher schmilzt man die Wachsplatte mit ihren Randern ringsherum 
sorgfaltig an das Modell fest, damit der beim Einbetten benutzte fliissige Gips 
nicht zwischen Modell und Wachsplatte eindringen kann. 

Man fiillt den einen mit Boden versehenen Teil der Muffel (Abb. 158) mit 
fliissigem, nicht mit Salz angeriihrtem Gipsbrei. In diesen hinein versenkt 
man das die totale Wachsprothese tragende Gipsmodell bis zum Rand der 
Basisplatte. Wenn der Gips in der Muffel gut erstarrt ist, so setzt man den 
zweiten Teil der Muffel (Abb. 158 B), der aus einem Ring besteht, auf den ersten, 
nachdem die darin frei zutage liegende Gipsflache mit einem Separations
mittel gut iiberzogen ist. Es wird auf die mit ihren Zahnreihen nach oben 
gerichtete Prothese sorgfaltig so viel fliissiger Gipsbrei gegossen, daB er mit der 
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Rohe des Ringrandes abschneidet. Wahrend dieser Vornahme wird die Muffel 
mit leisen StoBen bewegt, damit sich keine Luftblasen festsetzen konnen. Auf 
den mit Gipsbrei gefiillten Ring setzt man den dazu gehorigen Deckel. Der 
dabei iiberquellende Gips wird abgewischt. 

.A 

B 

Abb. 158. Das "umgekehrte Einbetten" 

Diese Art des Einbettens, das sog. umgekehrte Einbetten, kann man haupt
sachlich bei ganzen Prothesen anwenden. Will man es bei Teilprothesen ge
brauchen, so muB man die vorhandencn Gipszahne kiirzen und sehr sorgfaltig 
so beschneiden, daB sie keine unter sich gehenden Stellen mehr haben. 

Man wartet, bis der Gips in der Muffel vollkommen erstarrt ist. Danr. 
erwarmt man die Muffelleicht iiber einer Bunsenflamme. Der richtige Warme
grad ist erreicht, wenn ein auf die obere Muffelflache gelegtes Wachsstiickchen 

Handbuch der Zahnheilkunde. III. 3. A. 27 
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zu schmelzen beginnt. Man kann dann beide Teile der Muffel auseinander
nehmen, ohne fiirchten zu mussen, daB irgendeine Verletzung der Gipskonturen 
in den Muffelteilen stattfindet. Die Wachsteile der eingebetteten Prothese sind 
ja geschmolzen, so daB etwa durch ihren Oberflachenverlauf gebildete, unter 
sich gehende Stellen nicht das Trennen der beiden Muffelhalften voneinander 
hindern konnen. 

Der Rest des Wachses wird am besten mit kochendem Sodawasser aus den 
MUffelteilen ausgebruht. Die Entfernung dieser Wachsteile muB sehr sorg
faltig geschehen, da selbst kleinste zuruckgebliebene Wachsteilchen eine ein
wandfreie Vulkanisation der Kautschukbasis dadurch storen konnen, daB sie 
zur Porenbildung Veranlassung geben. 

Nach dem Ausbriihen zeigen die Muffelteile den Gaumenteil des Modells 
in A (Abb. 158), in B die uber den Alveolarkammen aufgestellten Zahne und die 
der Mundhohle zugekehrte Oberflache der Wachsprothese. Setzt man A aUf B, 
so befindet sich zwischen der Gaumenoberflache und den Zahnreihen mit den 

der Mundhohle zugekehrten 
ProthesenfIachen ein Zwischen
raum, der mit Kautschuk aus
zustopfen ist. 

Es ist verstandlich, daB diese 
Einbettungsart sehr leicht eine 
Kautschukbasis von groBerer 
Starke ergeben kann, als sie die 
Wachsbasis hatte. Sobald der 
Oberteil A nicht genau auf den 
Unterteil B der Muffel gebracht 
wird, so daB ein kleiner Spalt 
zwischen oberem und unterem 
Ring bleibt, erhalt die in solcher 
Muffel vulkanisierte Prothese 

Abb.159. Das "Einbetten mit Wall". eine zu groBe Plattenstarke. 
Der Abstand der Zahne im 

Teil B von den im Teil A befindlichen Alveoladlachen ist groBer als er beim 
Aufstellen der Zahnreihen gewahlt worden ist. Dadurch hat eine Verlegung 
der BiBebene stattgefunden. Die so hergestellte Prothese kann also nicht 
passen. Gewohnlich wird aber, wenn der Muffelt.eil A nicht haarschad auf 
den Muffelteil B gesetzt wird, der Spalt zwischen beiden Ringoberflachen 
nicht ringsherum gleich breit sein. Dadurch wird eine in so zusammengesetzter 
Muffel vulkanisierte Prothese nicht nur eine gleichmaBig in andere Rohe ver
lagerte BiBebene zeigen, sondern es werden die einzelnen Teile der kunstlichen 
Zahnreihe vollkommen ungleichmaBige Verlagerungen erfahren, so daB der 
Verlauf der BiBebene an der Kautschukprothese ein durchaus anderer ist als 
an der wachsernen. 

Aus diesen Grunden sollte man die Methode des umgekehrten Einbettens 
nur dann wahlen, wenn man durchaus einwandfrei ineinander laufende Muffel
teile besitzt. 

B. Das Einbetten mit Wall. 
In allen den Fallen, wo die Muffelteile keine haarscharfe Fuhrung gegen

einander zeigen, sondern noch irgendwelche Nebenbewegungen zulassen, muB 
man die Methode des Einbettens "mit Wall" wahlen. Sie besteht darin, daB 
man das Gipsmodell mit rings herum gut angeschmolzener Prothese auf den 
Boden des Muffelteiles setzt, Gipsbrei herumgieBt und ihn so hoch aufschichtet, 
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daB er den buccalen und labialen Flachen, Kauflachen und Schneidekanten 
der Zahne gut anliegt. Abb. 159 zeigt einen Langsschnitt durch eine so ein
gebettete Wachsprothese. Die Abb. 159 erhellt wohl zur Geniige, daB die oben 
beim umgekehrten Einbetten als moglich geschilderten Veranderungen des 
Abstandes der kiinstlichen Zahne vom Alveolanortsatz durch falschen SchluB 
der Muffeln beim Einbetten mit Wall nicht denkbar sind, da der Wall die Ent
fernung der einzelnen Zahne vom Alveolarkamm auch nach dem Ausbriihen 
der Wachsplatte eindeutig feststellt. Auch bei dieser Methode des Einbettens 
muB dafiir gesorgt werden, daB unter Anwendung eines Strahles kochenden 
Sodawassers aIle Wachsteile der eingebetteten Prothese entfernt werden. Die 
beim Ausbriihen des Wachses etwa aus ihrer Lage im Wall herausfallenden 
Zahne miissen nach dem Ausbriihen wieder in ihre alte Lage zuriickgebracht 
werden. 

C. Das Einbetten getropfter Basisflachen. 
Hat man die Wachsprothesen unter Anwendung der Tropfmethode her

gestellt, so bettet man nicht das Gipsmodell mit der Wachsprothese ein, sondern 
laBt es unangetastet. Man nimmt die Wachsprothese nach sorgfaltiger Ab
kiihlung vorsichtig vom Modell. Damit beim Abheben der Platte moglichst 
geringe Widerstande zu iiberwinden sind, 
werden aile Stellen, die sich Klammern oder 
anderen Verankerungsmitteln beim Abheben 
der Platte in den Weg stellen konnten, 
wegradiert. 

Die Wachsprothese wird darau£ mit ihrer 
der Gaumenschleimhaut zugekehrten Flache 
in Gipsbrei gesetzt, der ohne Salz angeriihrt 
worden ist, nachdem diese Flache sorgfaltig 
mit einer Gipsschicht iiberpinselt ist. Wahrend 
des Erstarrens schneidet man aus dem Gips- Abb. 160. Die "getropfte" Prothese 
brei um die Wachsprothese einen Sockel fertig zum Einbringen in die Muffel. 
heraus, so daB die Prothese etwa so auf Gips 
liegt, wie es Abb. 160 zeigt. Diesen Gipssockel laBt man mit der Prothese 
12-24 Stunden stehen, damit er moglichst hart wird. Danach bettet man 
die Wachsprothese entweder umgekehrt oder mit Wall ein, wie es Abb. 158 
und 159 zeigen. Will man umgekehrt einbetten, so iiberzieht man vorher die 
Flachen a und b (Abb. 160) gut mit einer Separationsschicht und lal3t die 
auf dem Sockel liegende Wachsprothese mit den Zahnen nach unten gerichtet 
bis zur Linie c einsinken. In die Sockel£lache hat man, ehe man die 2. Halfte 
der Muffel ausgieBt, Haftrillen geschnitten, damit der Sockel im oberen Teil 
der Muffel hangen bleibt, wenn man spater nach geringem Vorwarmen die 
Muffel auseinander nimmt. In dem unteren Muffelteil liegen dann die Zahne 
und Klammern. Die Klammern werden im unteren Teil dadurch zuriick
gehalten, daB beim Hineindriicken des auf dem Gipssockel liegenden Wachs
modells in den die Muffel ausfiillenden Gipsbrei dieser auch in den von der 
Klammer umgebenen Raum £IieBt. Beim spateren Auseinandernehmen der 
Muffel bleibt daher die Klammer um einen Gipspfeiler hangen. 

Bettet man die getropfte Wachsprothese mit Wall ein, so geht man, nach
dem man sie in Gips gesetzt hat, den man 24 Stunden barten laBt (Abb. 160), 
so vor, wie es beim Einbetten der Wachsprothese mit ihrem Gipsmodell be
schrieben worden ist. Eine so mit Wall eingebettete Teilprothese zeigt Abb. 161. 
Das Wachs ist durch Ausbriihen mit heiBem Sodawasser beseitigt worden. 
Man sieht die Zahnstifte und 3 Klammerschwanze frei in der Muffel liegen. 

27* 



420 Wustrow: Die Platten-Prothese. 

Ehe der zwischen den beiden Muffelteilen befindliche Hohlraum mit 
Kautschuk ausgestopft wird, ist dafiir zu sorgen, daB die Verankerung der 
Zahne in der herzustellenden Kautschukbasis eine geniigend sichere wird. 
Bei Verwendung von Lochzahnen oder Zahnen mit Knopfstiftchen ist die 
Verankerung nicht erst durch besondere MaBnahmen zu treffen, sondern von 
vornherein an den Zahnkorpern vorhanden. Dort aber, wo sog. Langstiftzahne 
verwendet werden, muB man den aus dem Zahnkorper herauskommenden Stift
chen durch Biegen e'rst die Form geben, die hoffen laBt, daB sie den Zahn geniigend 

Abb.161. Eine "mit Wall" eingebettete Teilprothese. (Nach G. Preiswerk.) 

stark im Kautschuk verankert. Man biegt zu diesem Zweck die Langstiftchen 
mit ihrer Endhalfte nach auBen unten, indem man zugleich die Enden der 
Stifte (Krampons) breitquetscht (Abb. 158 und 161). 

xv. Die Anlage der AbfluBkanale. 
Ehe man mit dem Einbringen von Kautschuk in die Muffel beginnt, werden 

Abzugskanale angelegt. Der Kautschuk macht bei der Erwarmung eine er
hebliche Ausdehnung durch, die erst in dem Augenblick zum Stillstand kommt, 
wo er aus seinem unvulkanisierten in den vulkanisierten Zustand iibergeht. 
In diesem Augenblick erleidet der Kautschuk eine Schrumpfung, beim Ab
kiihlen bis auf Zimmertemperatur schrumpft er dann weiter. Wiirde man 
keine Ab£luBkanale fiir den sich ausdehnenden Kautschuk anlegen, so wiirde 
der sich entwickelnde Druck bei der Ausdehnung des Kautschuks leicht 
Veranderungen seiner umgebenden Gipswande auslOsen. 

Da sich der Kautschuk gleichmaBig iiber die ganze Flache ausdehnt, so 
empfiehlt Snow und Gysi die Anlage der Abzugskanale in der Art, wie es 
Abb. 162 zeigt. Die Randflache a liegt etwas tiefer als der Muffelrand b. Daher 
kann der Kautschuk bei seiner Ausdehnung rings herum widerstandslos iiber 
diesen Rand hiniiber in die Rinne zwischen beiden Randern abflieBen. Bei 
seiner Schrump£ung findet er bei einer solchen Anlage ebenfalls keinerlei Wider
stand, der dazu £iihren konnte, daB er vorzeitig abreiBt. 
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Nicht so giinstige Verhaltnisse erreicht man bei Anlage der AbfluBkaniiJe 
nach Preiswerk (Abb. 163). Sie werden natiirlich um so ungiinstiger, je 
weniger radiare Seitenkanale angelegt werden, weil dadurch der Widerstand 
gegen die nach allen Seiten hin gerichtete Ausdehnung des Kautschuks ver
groBert wird. 

X VI. Das Einbringen des Kantschnks in die Mnftel. 
Man iiberzieht in der Muffel die Gipsflachen, welche die Prothesenflachen 

abbilden, gerne mit Wasserglas oder Zinnfolie. Die Flachen der vulkanisierten 
Prothese sind bei der Herausnahme der Prothese aus der Muffel nach der 
Beendigung der Vulkanisation dadurch glatter als sonst. Die Ausarbeitung 
solcher Kautschukprothesen ist erheblich erleichtert. Andererseits darf aber 
nicht iibersehen werden, daB man sich durch die Glattung auf der der Gaumen
schleimhaut zugekehrten Flache der Gefahr aussetzt, daB die Prothese nicht 

Abb. 162. Nach Gysi. Abb.163. Nach Preiswerk. 

einwandfrei anliegt. Man weiB, daB sich der Kautschuk bei seiner Schrumpfung 
wahrend des tJberganges vom unvulkanisierten in den vulkanisierten Zustand 
von den glatten Flachen abzieht, wahrend er den rauhen Flachen angeschmiegt 
bleibt, was Gysi durch sehr schone Versuchsreihen deutlich gemacht hat. 
Daraus sollte man die Lehre ziehen, daB man zwar die Flachen in der Muffel, 
welche die der Mundhohle zugekehrten Prothesenflachen darstellen, glatten 
soll, ehe der Kautschuk gestopft ist, daB man aber die die Schleimhautober
flachen abbildenden Flachen in der Muffel unberiihrt lassen muB. Man erreicht 
dann, daB auf den der Schleimhautoberflache zugekehrten Prothesenflachen 
nach der Vulkanisation wohl hie und da eine Rauhigkeit erscheint, da£iir aber 
ein moglichst genaues Anliegen dieser Prothesenflachen an der Schleimhaut
oberflache gewahrleistet ist. 

A. Durch die Stopfmethode. 
Da die Ausfiillung des durch das Ausbriihen des Wachses geschaffenen 

Hohlraumes in der Muffel wesentlich dadurch erleichtert wird, daB man die 
Muffelteile so stark erhitzt, daB die Gipsflachen darin heiB sind, so setzt man 
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die MuffeIn nach der Beendigung der bisher beschriebenen Vorbereitungen in 
kochendes Wasser, wenn man keinen besonders konstruierten Vorwarmer fiir 
die MuffeIn (s. Laboratoriumskunde) besitzt. 1st die Vorwarmung der MUlfeIn 
bis zu einem geniigenden Grade erfolgt, so daB die Gipsflachen in der Muffel 
eine Temperatur von mindestens 50 Grad zeigen, was der tastende Finger leicht 
feststellen kann, so wird der Kautschuk in den durch das Ausbriihen des Wachses 
entstandenen Hohlraum durch die MaBnahme des Stopfens gebracht. Der Kaut
schuk wird fur den Stopfvorgang dadurch vorbereitet, daB man ihn in Stucke 
zerschneidet und so auf einen Kautschukvorwarmer (s. Laboratoriumskunde) 
bringt. Man schneidet auf diesem Vorwarmer eine Reihe kleiner Stucke roten 
Kautschuks, dazu bestimmt, an die Verankerungsstellen der einzeInen kunst
lichen Zahnreihenglieder gebracht zu werden. Eine Reihe von etwa 1 qcm 
groBen Stucke desselben Kautschuks dient zum Ausstopfen der Kanten und 
Nischen, die besonders an den Zahnhalsgegenden zwischen Gipswanden und 
kunstlichen Zahnen und als Klammerschwanzumpackung Verwendung linden. 
3-4 groBere Stiicke dienen zum Ausfullen des Hohlraumes an der Gaumen
und an den Alveolarfortsatzflachen. Eine Anzahl kleiner, am besten dreieckiger 
Spitzchen aus weiBem Kautschuk soll das Ausfiillen der interdentalen Rii.ume im 
Bereiche der Frontzahne mit weiBem Kautschuk ermoglichen. Der rosafarbene 
Kautschuk wird in 1-3 cm langen und etwa 1 cm breiten Stucken auf den Vor
warmer getan. Mit ihnen stopft man den buccal und labial gelegenen Raum 
zwischen Alveolarfortsatzflache und Wallwanden aus. Wenn kein Wall beim 
Einbetten benutzt worden ist, so legt man diese rosafarbenen Kautschukplattchen 
an den buccal und labial gelegenen Flachen des auszustopfenden Hohlraumes auf
einander. In Abb. 158 B also an den Flachen a. Dabei hat man aufzumerken, 
daB der rosafarbene Kautschuk nicht iiber die Mitte des Alveolarkammes 
gelegt wird. Dorsalwarts solI er etwa bei der in Abb. 158 B angegebenen Linie x 
enden. Die Grenzen zwischen ihm und dem roten Kautschuk sollen schad 
sein. Als oberster Grundsatz aber muB gelten, daB der rosafarbene Kautschuk 
nie zur Verankerung von Zahnen benutzt wird. 

Glaubt man, daB man den gesamten Hohlraum, der nach dem Ausbruhen 
des Wachses aus der Muffel zwischen den beiden Muffelhalften gelegen ist, 
mit Kautschuk ausgefullt hat, so warmt man die Muffelhalften beide noch ein
mal tuchtig an durch Hineinsetzen in kochendes Wasser oder in das Wasser
dampfbad des Muffelwarmers. 

Wii.hrend die MuffeIn erhitzt werden, wird am besten aus dem die kauf
lichen Kautschukplatten bedeckenden impragnierten Leinen die impragnierende 
Schicht in heiBem Wasser ausgewaschen. Das danach erhaltene Leinen (es ist 
nur die HaUte einer der beiden, die gewohnlichen Platten bedeckenden Leinen
schichten notig) wird iiber die 5 Finger der linken Hand gut ausgespannt und 
dann unter Fiihrung der rechten uber die mit Kautschuk ausgestop£te Muffel
halfte gelegt. Dariiber setzt man mittels der an den Muffeln angebrachten 
Fiihrungen die andere Muffelhalfte, welche beim "Stopfen mit Wall" das Negativ, 
beim "Stopfen ohne Wall" das Positiv enthalt. 

Beide Muffeln, die genau aufeinanderpassen, druckt man sachte mit der 
Hand zusammen. Glaubt man, daB sie nicht mehr genugend heiB sind, so 
bringt man sie noch einmal in kochendes Wasser und laBt sie hier, bissie 
eine Temperatur von etwa 80-100 Grad erhalten haben, wodurch der Kaut
schuk einen zah-flussigen Zustand erreicht hat, so daB er dem PreBdruck, 
unter den er zu stellen ist, leicht iiberall hin folgen kann. Darauf setzt man 
sie unter eine Presse und dreht den Stempel sachte auf die MuffeIn nieder. 
Dies muB langsam und mit Zwischenraumen erfolgen, damit der zahfiiissige 
Kautschuk Zeit bekommt, vor dem auf ihm lastenden Druck herzuflieBen 
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und sich in die feinsten Nischen und Spalten des zwischen den Muffelteilen 
liegenden Hohlraumes zu drangen. PreBt man unter heftiger Anwendung 
von Gewalt, so muB man gewartig sein, daB man mit dem nach allen Seiten 
hin vor dem PreBdruck ausweichenden zahen Kautschuk den Wall oder andere 
Teile der zwischen den Muffeln liegenden Hohl£orm zersprengt. 

Hat man durch allmahliche ErhOhung des PreBdruckes die Muffelhal£ten 
so fest aufeinander niedergedriickt, daB der Rand der einen Muf£elhal£te haar
scharf auf dem Rand der anderen steht, daB also die Muffelhal£ten einander 
soweit wie moglich genahert sind, so lockert man nach etwa 5 Minuten (welche 
Zeit dem Kautschuk am SchluB des PreBaktes noch einmal gelassen werden 
solI, damit er sich in aIle Fugen und Nischen der Hohl£orm in der Mu££el hinein
schmiegen und dann in den Ruhezustand kommen kann) die Presse und trennt 
die beiden Mu££elhal£ten voneinander. Die vor dem Pressen zwischen die Mu£fel
hal£ten gelegte Leinwand wird jetzt ent£ernt. So lIte der Kautschuk an ihr 
irgendwo £estkleben, so wird die Trennung leicht durch An£euchten der Leinwand
flache herbeigefiihrt. 1st die Leinwand yom Kautschuk abgezogen, so kann 
man deutlich erkennen, wo etwa zu wenig Kautschuk in die Form gestopft 
worden ist. An diesen Stellen zeigt sich das Gewebemuster des Leinwand
lappchens nur schwach oder gar nicht in der Kautschukoberflache. Hier muB 
Kautschuk nachgelegt und der PreBvorgang wiederholt werden. Sind schon 
jetzt die Abzugskanale mit Kautschuk ge£iillt, so entfernt man ihn tunlichst 
mit einem angewarmten Messer bis auf geringe Reste. 

Man tut gut, jetzt noch einmal die Muffeln, nachdem sie aufeinander
gesetzt sind, zu erwarmen, um sie danach unter der Presse mit langsam bis zu 
hochster Kraftanwendung gesteigerter Gewalt aufeinander zu pressen. Die so 
genau geschlossene Muffel wird in einen guBeisernen Rahmen, den Mu£fel
oder Cuvettenbiigel, gebracht. In ihm werden die Mu££elteile dadurch, daB 
sie zwischen der einen Rahmenflache und einer von der gegeniiberliegenden 
Rahmen£lache herabkommenden Schraube fest zusammengepreBt werden, in 
der ihnen im letzten PreBakt gegebenen Lage zueinander gehalten. Gysi hat 
gezeigt, daB es als zweckdienlich angesehen werden muB, wenn der Schrauben
druck im Muffelbiigel auf die Muffeln durch eine zwischen Muffel und Schraube 
gelegte Feder iibertragen wird. Wahrend des Ausdehnungsvorganges des Kaut
schuks beim langsamen Steigern der Temperatur im Vulkanisationskessel 
konnen dadurch die Muf£elteile sich ein wenig voneinander ent£ernen, um sich 
dann spater beim Schrump£ungsvorgang, wo es auf den genauen SchluB beider 
Muf£elhalften ganz besonders ankommt, wieder zu schlieBen. Auf diese Weise 
erhalt man mit groBer Wahrscheinlichkeit eine Kautschukprothese von der
selben Plattenstarke, wie man sie in Wachs vorge£ormt hat, wahrend im anderen 
FaIle damit. zu rechnen ist, daB die Plattenstarke der Kautschukprothese 
geringer ist als die der wachsernen Prothese. 

Uber den Vulkanisationsvorgang und die Vulkanisation ist in der La
boratoriumskunde und Materialkunde nachzulesen. 

Um im voraus und mit Sicherheit die zur Ausfiillung des in der Muffel be
findlichen Hohlraumes erforderliche Kautschukmenge bestimmen zu konnen, 
haben Staar und Wild mann eine Methode ausgearbeitet, die das Gewicht 
der notigen Kautschukmenge dadurch bestimmt, daB die GroBe der Wasser
verdrangung durch die zur Herstellung der Wachsprothese beniitzte Wachs
menge ermittelt wird. Man multipliziert diese GroBe mit dem spezifischen 
Gewicht des Kautschuks. :Fiir die Praxis hat diese Methode keine Bedeutung 
erlangt. 
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B. Durch die Modelliermethode. 
Eine Methode, die man gegebenenfalls heute noch besonders fiir eilige 

Reparaturen als sog. Kaltstopfen verwenden kann, ist die von Hum m und 
Winderling angegebene Methode des Kaltstopfens oder des Modellierens, die 
durch We bers (1863) und Ports (1905) Angaben vereinfacht worden ist. Diese 
Methode benutzt die Modellierfahigkeit des Kautschuks. 

Hat die Wachsprothese bei der Anprobe eine gutes Resultat ergeben, so 
wird sie auf ihr Modell zuruckgebracht. Ehe man das Wachs entfernt, ist die 
Stellung der Zahne zum Modell und der Verlauf der buccalen Zahnfleisch
flachen durch AngieBen eines ein- oder mehrteiligen Gipsangusses (Gegen-
gusses) zu sichern. . 

Ein solcher GegenguB besteht aus einem Gipswall, der fest gegen die 
buccalen und labialen Flachen der Zahne der Prothesenplatte und des Modell
sockels gedrangt wird. Er steht auf derselben Ebene, auf der das die Prothese 
tragende Modell steht. Um ihn nach seiner Erstarrung aus der ihm gegebenen 
Lage fortbewegen zu konnen, werden die Gipsflachen, denen er anliegt, vor 
dem GuB gut mit einer Separationsschicht uberzogen. Damit der GegenguB, 
wenn er vom Modell fortgenommen worden ist, mit Sicherheit stets wieder 
in seine ehemalige Lage zuruckgebracht werden kann, erhalt der Sockel, bevor 
der GegenguB hergestellt wird, Einkerbungen oder halbkugelige Locher. Bei 
der Herstellung des Gegengusses schmiegt sich der weiche Gipsbrei in diese 
Vertiefungen hinein, so daB er sie nach dem Erstarren genau ausfiillt und eine 
zuverlassige Fiihrung bietet. Das Schema eines dreiteiligen Gegengusses zeigt 
Abb. 164 A_ B in derselben Abbildung zeigt einen frontalen Schnitt in der 
Pramolarengegend einer oberen Prothese, die an der einen Seite einen anliegenden, 
an der anderen einen aus seiner urspriinglichen Lage vom Modell urn etwa 
1 cm abgeruckten GegenguB erhalten hat_ 

1st der GegenguB, so wie in Abb. 164 A Z. B. aus den 3 Teilen~ a, b und c 
hergestellt, so wird das Wachs entfernt. An seine Stelle ist der Kautschuk 
zu bringen. Man uberzieht dazu die gut getrocknete Gipsflii.che des Modells 
mit einer Kautschuklosung, deren Losungsmittel Benzin oder nach Ports 
Angaben Benzinoform ist. 1st das geschehen, so wird uber diese Flache der 
Kautschuk Stuck um Stuck gepackt und mit warmen Spatelflachen so modelliert, 
daB er eine moglichst glatte Oberflache erhalt. Die Gipsgegengiisse helfen 
bei der Herstellung der rosafarbenen Zahnfleischteile. Man halt sie fest gegen 
das Modell gedriickt und stopft dann Kautschuk zwischen die Oberflache des 
Modells und die Flachen des Gegengusses. Glaubt man genugend Kautschuk 
aufgebaut zu haben, so stellt man Zahn nach Zahn in die ihm vom GegenguB 
bezeichnete Stelle. Durch Wegnehmen und erneutes Herandrucken des Gegen
gusses gelingt es, den aus Kautschuk modellierten Zwischenteilen dieselbe 
Gestalt zu geben, die sie urspriinglich aus Wachs besessen haben. Die Gaumen
platte formt man durch Auflegen groBerer Kautschukstucke, nachdem man den 
unter den Zahnen liegenden Raum gut mit Kautschuk ausgefullt hat. Um 
die Gaumenplatte moglichst gleichmaBig dick zu gestalten, legt man ihrer 
GroBe entsprechend zurechtgeschnittene Kautschukstucke auf die Gaumen
flache des Modells. Den tJbergang von der Gaumenflache zu den Zahnen erreicht 
man durch tJbereinanderschichten von langlichen Kautschukstreifen unter 
Benutzung des erwarmten Spatels. 

1st auch die Gaumenflache richtig modelliert, so entfernt man die Gegen
giisse vom Modell und glattet mit dem Spatel, wo man es noch fur notig halt. 
Die aus Kautschuk modellierte Prothese ist mit dem Gipssockel durch die 
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dariibergestrichene KautschuklOsung auf das innigste verbunden, so daB beim 
Einbetten kein Gips zwischen sie und die Modellflachen dringen kann. 

Das Einbetten in die Muffel ist eine sehr einfache MaBnahme, da bei 
dieser Art der Herstellung von Kautschukprothesen jeder PreBvorgang fort
fallt. In den unteren Teil der Muffel wird Gipsbrei getan. Das Modell wird 
mit der im Kautschuk modellierten Prothese in den Gipsbrei gesenkt. Auf 
den unteren Muffelteil wird der obere gesetzt. Danach wird die Muffel voll 
Gipsbrei gegossen, wobei darauf acht gegeben werden muB, daB sich zwischen 

A 

B 
Abb. 164. Dreiteiliger GegenguB fur die Modelliermethode. 

dem Kautschuk und dem dariiber gegossenen Gips keine Luftblasen bilden. 
Die Muffel wird geschlossen, und wenn der Gips erhartet ist, dem Vulkani
sationsprozeB ausgesetzt. Da der Kautschuk sich dabei ausdehnt, so preBt er 
sich selbsttatig innig ineinander. Der bei der Vulkanisationstemperatur 
(um 1500) einsetzende SchrumpfungsprozeB solI nach Parreidt auf die Giite 
der Pro these wenig EinfluB haben. 

Parreidt betont, daB als besonderer Vorteil dieser Herstellungsmethode 
von Kautschukprothesen die Tatsache anzusehen sei, daB man mit ihr gleicb
maBig starke Gaumenplatten herstellen konne. 
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c. Durch die Spritz methode. 
Das von Holsten, Winder ling und Telschow (1861, 1869, 1879) an

gegebene Spritzverfabren wird wohl iiberhaupt nicht mehr geiibt. Dieses 
VeI'fahren besteht darin, daB der Hohlraum zwischen den Muffelbalften, nach
dem das Wachs der eingebetteten Wachsprothese ausgebriiht worden ist, dadurch 
mit Kautschuk ausgefiillt wird, daB der zabfliissig gemachte Kautschuk hinein
gespritzt wird. Es miissen die bei diesem Verfahren [das um dieselbe Zeit (1860) . 
angegeben worden ist, als das oben genannte von Humm und Winder ling] 
gebrauchten Muffeln auBer der Einspritzoffnung noch Abzugskanale besitzen, 
damit die Luft beim Eindringen des gespritzten Kautschuks rechtzeitig und 
schnell entweichen kann, so daB keine Blasen im Kautschuk entstehen. Das 
Prinzip dieses Verfahrens hat man auch bei der Herstellung von Celluloid
prothesen benutzt, woriiber noch berichtet werden wird. 

XVII. Die Befestignng der kiinstlichen Zahne 
anf Metall-BasisHachen. 

Wie bereits ausgefiihrt worden ist, konnen bei Verwendung von Metall
basisflachen die kiinstlichen Zahne auf diesen sehr gut mit Kautschuk befestigt 
werden. Der bei der Herstellung solcher Plattenprothesen einzuschlagende Weg 
ist derselbe wie bei der Herstellung von Kautschukprothesen von dem Augenblick 
an, wo die Prothesenbasis fertig ist. 

Wenn Alumiriium oder im Unterkiefer z. B. Zinn verwendet wird 1, wird 
man die Befestigung der kiinstlichen Zahne durch Kautschuk vornehmen miissen, 
da diese beiden Metalle sich nicht oder nur sehr schwer loten lassen. Wenn man 
die Metallbasis aber aus Platin, Silber oder Gold herstellt, so kann man die 
kiinstlichen Zahne auch durch Lotung befestigen. Bei der Verwendung von 
Silberplatten wird man das Lotverfahren kaum zur Befestigung der kiinstlichen 
Zahne an der Prothesenbasis wahlen, weil an solchen Platten die Stellen 
zwischen Lot und Platte auBerst geringe Widerstandskraft gegen die schadlichen 
Einwirkungen aus der Mundhohle besitzen wiirden. Dort aber, wo man Gold 
als Plattenmaterial verwendet, wird man gerne die kiinstlichen Zahne, besonders 
wenn es sich um solche des Frontzahngebietes handelt, an die Grundflache 
anlOten. Um dazu imstande zu sein, miissen die anzulOtenden Zahne mit 
Schutzplatten versehen werden. tiber die Anlage von Schutzflachen wird der 
Abschnitt "Die kiinstlichen Zahne und ihre Bearbeitung" berichten. 

Die mit Schutzflachen versehenen Zahne werden, wenn sie an die Metall
platte angelotet werden sollen, mittels Klebewachs auf der Metallbasis an die 
fiir sie bestimmten Platze gebracht und im Munde auf ihren Sitz hin nachgepriift. 

rst das Ergebnis der Einprobe einer so vorbereiteten Metallprothese be
friedigend, so werden die moglicherweise noch beabsichtigten Klammern oder 
anderen Verankerungsmittel der Prothese an ihren Platz gebracht und mit 
Klebewachs (Friesewachs) befestigt. Die Metallprothese wird dann so in Ein
bettungsmasse gebracht, daB aIle ihre Flachen davon umhiillt sind, bis auf 
die mit Klebewachs iiberschmolzenen Schutzflachen der kiinstlichen Zahne, die 
Verankerungsmittel und die sie beriihrenden Stellen der Metallbasis. Mit 
kochendem . Sodawasser schwemmt man das Klebewachs fort, bestreicht die 

1 Als Metall fiir Basisflachen sollte man aIle Messing- und Bronzelegierungen aus
schlieBen. Auch die Verwendung von Silber ist nur sehr bedingt zu empfehlen. Wenn 
man nicht Gold oder Platin verwendet, so sollte man den nicht rostenden Stahl gebrauchen. 
Auch Aluminium ist nur selten einwandfrei (s. auch Materialkunde). 
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sichtbaren Metallteile mit Boraxschleim und legt so viel in Boraxschleim 
geschnittene Lotstuckchen auf Schutzflache und Plattenumgebung, bis man 
meint, genug Lot angehauft zu haben, um die Zahne und die Verankerungsmittel 
mit der Grundflache sicher verbinden und zugleich kraftig genug gegen aIle 
sie beim Kauakt treffenden Insulte schutzen zu konnen. Hat man aIle auf
zulOtenden Zahne und Befestigungsmittel in dieser Art versorgt, so um- und 
unterstreicht man die eingebettete Prothese so lange mit der Brauseflamme, 
bis moglichst der ganze auf Holzkohlen oder auf dicken Asbestschichten liegende 
Einbettungsblock gluht. FlieBt das Lot trotz weiterer Erwarmung durch Um
streichen und Unterspulen mit der Brauseflamme nicht, so laBt man ein paarmal 
die Brauseflamme uber die zu lOtenden Stellen spielen. Das Lot, das dann 
anfangt zu spiegeln, kann man mit der Spitzflamme an die Stellen bringen, 
wohin man es besonders gerne haben mochte. Dabei kann die Anwendung 
eines spitzen Griffels (Schieferstiftes) sehr helfen, mit dem man das flussige 
Lot an jede ihm zugedachte Stelle schieben kann. Am besten ist es allerdings, 
wenn man es versteht, durch die der eingebetteten Prothese gegebene Neigung 

Abb. 165. Metallbasisflache hergerichtet zur Aufnahme von Rohrenzahne. 

das Lot ohne Zuhilfenahme der Spitz£lamme oder des Griffels dahin flieBen 
zu lassen, wohin man es gerne haben mochte . 

Will man Blockzahne mit der Prothesenbasis verloten, so stanzt man an 
sie Schutzflachen, die sie ganz bedecken. Mit ihrer Hilfe verlotet man dann die 
Blockzahne mit der Platte. Es muB aber gesagt werden, daB diese Platten
prothesen, wenn sie im Oberkiefer angewandt werden, gewohnlich zu schwer 
sind, als daB sie durch Adhasions- oder Saugkraft einen festen Sitz erhalten 
konnten. 

Eine andere Art der Befestigung der kunstlichen Zahne auf Metallbasis
flachen, bei der ebenfalls gelOtet werden muB, ohne daB es aber notig ist, die 
kunstlichen Zahne selbst dem LotprozeB auszusetzen, kann man nach E. Muller 
wahlen, wenn man Rohrenzahne benutzt. Abb~ 165 B zeigt eine auf solche Art 
hergestellte Goldprothese. Auf der auf dem Gipsmodell liegenden Goldplatte 
werden die Rohrenzahne mit Klebewachs aufgestellt. Man nimmt darauf von 
dem Verlauf der nebeneinanderstehenden palatinalen Zahnflachen mittels Gips
angussen, die man beim Abnehmen in mehrere Teile zerbricht, Abdruck und 
stanzt zwei yom letzten Molar bis zu den mittleren Schneidezahnen reichende 
Bleche, die dem Verlauf der genannten Zahnflachen genau folgen. Ebenso 
stanzt man fUr den Verlauf der nebeneinanderliegenden buccalen Zahnflachen 
Bander, die man mit der Basis£lache durch Klebewachs verbindet. Nachdem 
man die Rohrenzahne von der Prothesenbasis entfernt hat, bettet man diese 
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mit den darauf gewachsten Bandern ein und verlOtet Grundflache und Bander 
miteinander. Man braucht diese Kasten fur die Rohrenzahne (Abb. 165 A) 
nicht durch Stanzen herzustellen. Man kann sie auch mit Hille des GuBver
fahrens anfertigen. Man muB sie dann in Blauwachs modellieren, gieBen und 
darauf mit der Platte verlOten. Wenn das geschehen ist, so bringt man die 
Zahne wieder an ihren Ort zuruck. Es mussen jetzt mit der Prothesenbasis 
Goldstifte verlOtet werden, die in die die Rohrenzahne durchziehenden Rohren 
passen. 

Ein einfaches und sicheres Verfahren dafur geht so vor, daB ein Bohrer, 
der mit der Zahnrohre gleichen Durchmesser besitzt, durch die Rohre des 
Zahnes hindurchgefiihrt wird. Mit ihm wird die Basisflache durchbohrt. In 
das darunter liegende Gipsmodell laBt man den Bohrer etwa 2-3 mm tief 
hineinlaufen. Hat man d,ies bei allen Zahnen gemacht, so fuhrt man Gold
drahtstucke, die den Durchmesser der den Zahnkorper durchziehenden Rohre 
haben, in die Zahnrohre hinein und steckt sie durch die Metallilache hindurch 
in das darunter liegende Gipsmodell. E. Muller geht so vor, daB er den Stiften 
Gewinde anschneidet und diese durch das durch die Basisflache mit dem "Tube
Zahnbohrer" gebohrte Loch schraubt. Danach nimmt man die Rohrenzahne 
vorsichtig einen nach dem andern von der Prothesenbasis fort und wachst 
die Stifte mit dieser zusammen. Man setzt dann die Platte mit den sie durch
ragenden Stiften in Einbettungsmasse, so daB die der Gaumenschleimhaut 
zugekehrte Plattenflache in der Einbettungsmasse liegt, und verlotet die Stifte 
mit der Prothesenbasis von den der Mundhohle zugekehrten Flachen aus. Nach
dem die Lotstellen sauber verarbeitet und die die Metallbasis durchragenden 
Stifte auf der der Schleimhautflache zugekehrten Seite sauber verschliffen 
sind, werden die Zahne mittels Zement an ihrem Ort befestigt. Abb. 165 A 
zeigt die Prothese vor dem Einsetzen der Zahne, Abb. 165 B nach dem Ein
setzen der Zahne. 

Ein schwierigerer und unsicherer Weg zum Einloten der Goldstifte fur 
die Rohrenzahne ist derart, daB, nachdem die Rohrenzahne richtig aufgestellt 
sind, mit einem scharfen, dunnen Instrument durch die Zahnrohren jedes 
Zahnes hindurchgegangen wird, bis die scharfe Spitze auf die Platte aufstoBt. 
Durch Umdrehung der scharfen Spitze wird eine Marke in die Metallbasis ge
kratzt, die anzeigt, wo der Rohrenstift mit ihr verlOtet werden muB. An diesen 
Stellen werden nach der Wegnahme der Zahne die Zahnrohrenstifte mit der 
Prothesenbasis verlotet. DaB auf solche Weise die Stifte sehr leicht in einer 
falschen Richtung mit der Platte verlOtet werden konnen, erhellt wohl ohne 
weiteres. Noch unsicherer wird das Verloten der Stifte mit der Metallbasis, 
wenn man die Stellen, an denen die Verlotung stattfinden solI, durch einen an 
seinem Ende mit Zinnober gefarbten dunnen Draht anmerkt, der durch die 
Rohren der Zahne auf die Metallilache niedergedruckt wird. 

Ein umstandliches, aber sicheres Verfahren gibt Parreidt nach Mosche 
an. Es werden von den Rohrenzahnen, in die langere Drahte eingefiihrt sind, 
Duplikate aus Gips hergestellt. In diesen Gipszahnen liegt der Draht ebenso 
wie er in den Rohrenzahnen steckte. Da er, bevor er mit Gips umgossen worden 
ist, eingeOlt wurde, kann er leicht aus den Gipszahnen herausgezogen werden. 
Die Gipszahne werden an die Stelle der Porzellanzahne auf die Metallbasis 
gebracht und zwar mit den aus ihnen herausragenden Drahten, die die Richtung 
der den Zahn durchziehenden Rohre angeben. Ein GegenguB (s. oben) sichert 
die Lage der Drahte. Die Gipszahne werden darauf vorsichtig entzwei gemacht 
und entfernt. So hat man durch die Lage der vom GegenguB auf die Zahne 
herunterragenden Drahte die Richtung der die Rohrenzahne durchziehenden 
Stifte und die Stelle, wo sie mit der Platte verlotet werden mussen. 
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Der Stift ist der Haupttrager des Rohrenzahnes. Die oben angegebenen 
Kastchen fur die Rohrenzahne gestatten nicht., die Zahne so haarscharf auf 
die Metallbasis aufzuschleifen, wie es geschehen muB, wenn Rohrenzahne ohne 
Kastchenumkleidung gebraucht werden, weil sich sonst bei mit Zement be
festigten Rohrenzahnen leicht Speisenreste zwischen die schlecht auf die Basis
flache aufgeschliffenen Zahne und die Basisflache verkriechen und faulen konnen, 
nachdem der Zement mehr oder weniger stark herausgewaschen ist. Man 
befestigt die Rohrenzahne mit Zement oder Kautschuk in den Kastchen. 

Man kann auch die Zahne ganz oder so aus Gold gieBen, daB ihre labiale 
oder buccale Flache von einem Flachzahn ge bildet wird. In diesem FaIle 
modelliert man die Seitenzahne aus Blauwachs auf die Platte. Ihre buccale 
Flache wird von einem Flachzahn gebildet, der gut eingeOlt sein muB, damit er 
sich aus dem an ihm modellierten Blauwachs zwanglos herausnehmen laBt. Die 
aus Blauwachs hergestellten palatinalen Teile der Zahne werden so ausgehohlt, 
daB ihr Hohlraum von unter sich gehenden Wanden begrenzt ist. Um die 
Metallzahne moglichst leicht zu machen, hohlt man sie sehr stark aus, was 
mit dem Wachssauger 1 unschwer zu erreichen ist. Die Flachzahne werden, 
nachdem die Blauwachsteile gegossen sind, in diesen Hohlungen, Kastchen, 
mit Zement befestigt. Es ist auch moglich, wenn Langstiftzahne verwendet 
werden, die Rohrchen, die im Blauwachs nach Wegnahme des Flachzahnes an 
den Stellen bleiben, wo die Zahnstiftchen gelegen haben, durch Einfiihren 
gleichstarker Graphitstiftchen zu erhalten, so daB spater die Flachzahne mit 
ihren Stiften darin mittels Zement befestigt werden konnen. Diese Zahne 
sind aber sehr schwer. Man verlOtet sie vor dem Einsetzen der Flachzahne 
mit der Prothesenbasis. Es ist zwar verstandlich, daB man auf solche Art ein
wandfrei artikulierende Zahnreihen schaffen kann, die so hergestellten Pro
thesen sind aber derart schwer, daB sie als obere nicht gut verwendet werden 
konnen. 

Man hat auch versucht, Metallprothesen auf galvanoplastischem Wege 
herzustellen, ohne jedoch bisher ein befriedigendes Ergebnis erzielt zu haben, 
da aIle so hergestellten Prothesen sich auBerordentlich leicht verbiegen infolge 
ihres lockeren inneren Aufbaues, dem jede Elastizitat fehlt. 

XVIII. Die Ausarbeitung der Plattenprothese. 
Sowohl die Plattenprothesen aus Kautschuk als auch die aus Metall ver

langen eine sorgfaltige Ausarbeitung. Die Metallplattenprothese wird, wenn 
die Befestigung der Zahne auf ihr durch Verlotung erfolgt ist, nach Beendigung 
des letzten Lotvorganges ein sauberes Beschleifen der Lotstellen mit Carbo
rundspitzen und -radern verlangen, bis sie glatt sind. Die Verwendung von 
grobem und feinem Sandpapier solI danach eine weitere Glattung erreichen. 
Es ist bei dem Arbeiten mit Sandpapier darauf acht zu geben, daB keine Schram
men oder Kratzer auf das Metall gebracht werden. Nur bei gegossenen Metall
platten wird auch die der Mundhohle zugekehrte Plattenflache mit dem Sand
papier bearbeitet, bis eine Glattung so weit erreicht ist, daB sich auf der Platten
flache keine GuBperlchen mehr finden lassen. Danach mussen die Metall£lii.chen 
an der Schleifmaschine mittels Filzkegels und Bimssteins, der harten Burste 
und Bimsstein und der weichen Burste unter Benutzung von Schlammkreide 
als Poliermittel weiter bearbeitet werden, bis schlieBlich die Anwendung des 
Wollrades mit Pariser Rot den Hochglanz erzeugt. Dazu ist es aber notig, 

1 Siehe Laboratoriumskunde. 
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daB schon mit den Filzkegeln und Biirsten eine einwandfreie Politur der Prothesen
basis erzielt worden ist, da der Gebrauch von Pariser Rot und Wollrad jede 
Schramme auf das deutlichste sichtbar werden laBt. Ist die Metallbasis gestanzt, 
so geniigt es, ihre OberfHi,che mit den Biirstenradern unter Verwendung von 
Bimsstein und Schlammkreide und mit dem W ollrad und Pariser Rot zu 
bearbeiten, um eine allen Anforderungen geniigende Politur zu erreichen. 

Rat die Befestigung der kiinstlichen Zahne auf der Metallbasis mittels 
Kautschuks stattgefunden, so werden diese Kautschukteile genau so poliert 
wie die Flachen ganzer Kautschukprothesen. Nach der Rerausnahme der 
Prothese aus der Muffel werden die groben Rauhigkeiten der Kautschukflachen 
mit Frasen und Feilen entfernt. Mit Sticheln und kleinen Rosenbohrern glattet 
man die den Zahnen anliegenden Kautschukteile. Die von den groben Rauhig
keiten auf solche Weise befrciten Prothesenflachen werden mit Schabern, grobem 
und feinem Sandpapier so lange bearbeitet, bis keinc Rille oder Schramme 
mehr zu erkennen ist. Am SchluB dieses Abschnittes des Poliervorganges ver
wende man das durch die Kautschukbearbeitung stark vedarbte scheinbar 
wertlos gewordene feine Sandpapier. Es hilft sehr zur Erzeugung einer ein
wandfrei glatten Flache. Die feinere Ausarbeitung muB danach an der Schleif
maschine edolgen, wie es oben fiir die Metallflachen beschrieben worden ist. 

Es diiden immer nur die der Mundhohle zugekehrten Prothesenflachen 
poliert werden, da sonst die Adhasionskraft der Prothese leidet. 

Ebenso gestaltet sich die Ausarbeitung von ganzen Kautschukprothesen. 
Ehe man Kautschukprothesen aus den Muffeln nimmt, achte man darauf, daB 
die Muffeln vollkommen abgekiihlt sind, da sich die Kautschukprothesen sonst 
sehr leicht verziehen. Zuerst miisscn die groben Rauhigkeiten, z. B. die Aus
giisse der AbfluBkaniile von der Platte abgebrochen oder mit der Laubsage 
abgeschnitten werden. Die nachst groberen Rauhigkeiten beseitigt man mit 
der groben Kautschukfeile, dann nimmt man Feilen mit feinerem Rieb, Friisen, 
Bohrer, Stichel, Schaber und Sandpapiere, bis man schlieBlich den Prothesen
flachen den Rochglanz an der Schleifmaschine gibt. Durch die Rotation 
der Polierfilzkegel, -biirsten usw. findet leicht eine Erwarmung der Platte statt, 
die groB genug ist, um ein Verbiegen derselben herbeizufiihren. Es muB beim 
Polieren daher dafiir gesorgt werden, daB die Platte immer kiihl bleibt. Be
sonders ist darauf zu achten, daB sie nicht zu stark gegen die rotierenden 
Filzkegel, Biirsten und Rader gedriickt wird. Es muB wahrend des Gebrauches 
der harten (schwarzen) Radbiirsten und des Filzkegels als Schleifmittel sehr oft 
Bimssteinbrei auf die Platte gebracht werden, so daB die Polierinstrumente 
nie trocken laufen. Wahrend des Polierens mit den weichen (weiBen) Rad
biirsten muB als Poliermittel Schlammkreide gebraucht werden. 

Mancher Praktiker setzt die Prothese nach dem Polieren noch einem Bleich
prozeB aus. Sie wird in Spiritus unter der Einwirkung von Tageslicht gehalten. 
Bei hellem Sonnenlicht geniigt schon die kurze Zeit von 1/2-1 Stunde, um 
ihren Farben einen schonen Ton zu geben. 

XIX. Das Einsetzen der Prothese in den Mund. 
Gewohnlich wird die Plattenprothese aber, nachdem sie einwandfrei poliert 

worden ist, dem Patienten ungebleicht iibergeben werden. Wenn man die 
fertige Prothese in den Mund des Patienten setzt, so hat man zuerst zu priifen, 
ob ihre Verankerungsmittel richtig liegen. Man setzt rechts und links auf 
je einen der kiinstlichen Zahne einen Finger und priift mit abwechselnd 
leichtem Druck, ob die Prothese fest auf der Schleimhautflache liegt oder ob 
sie schaukelt. 
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SONDER-DRUCK 

Die "Grade" .Zungenstiitze. 
Von Dr. Peter Freyberger, Graz. 

Zahlreich sind die Methoden, VerbesserungsvorschHige und Hilfsmittel, die 
totale untere Prothese bei prothetisch ungunstlgen und schwierigen Kieferver
hiUtnissen zum sicheren Halt zu bringen. Wie jeder Zahnarzt leider aber immer 
wieder in seiner eigenen Praxis bei objektiver Prufung feststellen kann, ist die 
Tragefreudigkeit des unteren totalen Zahnersatzes seitens der Patienten sehr 
gering, so daG die vielen beschrittenen Wege, eine sichere Verankerung und 
damit eine volle Zufriedenheit fUr den Prothesentrager zu erreichen, auch ver
standlich sind. 

Ich denke da nur an die Stabilisierungsmoglichkeiten mittels verschiedener 
Haftelemente, wie Kammersauger, Hohlraumfenster, Unterdruckkammern, 
weichbleibender Kunststoff oder Kautschuk und FensterlederunterfUtterungen; 
an Kompressionsringe und -leisten, weichbleibende KUnstharzstreifen,dasKam
ba-System sowie diverse Haftpulver und Pasten. Ebenso an die Beschwerungs
versuche mit Silber, Zinn, Wolfram, Amalgamabfallen und Schwerkunstharz 
sowie an die Halteverbesserungen durch FlUgeliortsatze, Randwiilste, Wangen
stiitzen, sublinguale Ansatze und die speziellen Abdruckverfahren, wie Schluck
abdruck und die Muco-Seal-Methode. Auch die langst veralteten GebiGfedern 
werden hin und wieder noch empfohlen, wahrend die modernen Magnetprothe
sen und die Implantattechnik in die Praxis noch keinen Einzug gefunden haben. 
Die allerdings sicherste Methode der Stabilisierung einer totalen unteren Pro
these stellt die Alveolarkammerplastik dar, die ich in entsprechenden Fallen -
gerade als ehemaliger Schuler von R. Trauner - gern empfehle und bei mei
nen Patient en auch durchfUhre. Leider finde ich aber oft. besonders bei alter en 
Patient en, bei denen eine chirurgische Korrektur wirklich dringend angezeigt 
ware, eine zum Teil natiirlich auch begreifliche Abneigung gegen diesen Ein
griff. In dies en Fallen habe ich nach verschiedenen Versuchen die "Grade"
Patentzungenstiitze (hergestellt von der Slid-Dental W. Bonigk, Munchen 55) 
angewandt und konnte in fast allen Fallen erfreuliche Erfolge verzeichnen. 



Wie der Hersteller in seinem Begleitprospekt angibt, handelt es sich bei der 
erwahnten Zungenstiitze um einen elastischen Kunststoffdeckschlauch mit un
zerbrechlicher Perlonfederkerneinlage, der an der totalen unteren Prothese 
lingual so befestigt wird, da~ sich die Unterseite der Zunge gleichsam tiber 
dies en Bilgel roUt und legt, dadurch die Prothese fixiert, wahrend sich die Zun
genspitze im Frontzahnbereich lingual abstiitzt. Die Zunge wird durch den 
allseits glatten und elastischen Schlauch nieht wesentlich behindert und gibt 
"unbewu~t" der Prothese ihren Halt. 

Der Einbau der Zungenstiitze erfolgt in die schon vorhandene oder neu bereits 
fertig hergestellte und polierte Prothese und ist ohne Schwierigkeiten in kiirze
ster Zeit moglich. Hierzu wird - ein V0rgang, auf den ich ausdriicklich hin
weisen mochte - die Prothese im Frontzahnbereieh lingual besonders stark 
ausgefrast, um der Zungenspitze einen moglichst gro~en Spielraum zu bieten. 
Fiir die Befestigung der Metallenden der Stiitze wird nunmehr unterhalb der 
Molarenkauflachen beiderseits innen eine Rinne ausgebohrt, die sich nach me
sial zu langsam verjiingt. Hohe und Abstand der Zungehstiitze in Bezug auf den 
Prothesenrand wird mit einer rriitgelieferten Memehre bestimmt, wobei sieh 
allerdings nur ein Durchschnittswert erzielen la~t. Urn den Fall nun individuell 
im Mund des Patienten anpassen zu konnen, lasse ich mir den Biigel nur mit 
Klebewachs provisorisch befestigen und lege seine endgiiltige Stellung erst bei 
der Einprobe fest. Dazu lasse ich extreme Zungen- und Kaubewegungen durch
fUhren und kontrolliere den richtigen Sitz. Der endgiiltige Einbau erfolgt mit 
selbstpolymerisierendem Kunststoff, wobei der Deckschlauch mit Vaseline vor 
der Beriihrung mit Kunstharz geschiitzt werden mu~ und nur sein Metallende 
beiderseits fixiert wird. Dadurch bleibt der Biigel vollig elastisch und kann, 
weim er schon verlaufend in den Prothesenkorper einpolymerisiert ist, keine 
Druckstellen erzeugen. Urn fUr jeden entsprechenden Fall passende Btigel zur 
Hand zu haben, erseheinen diese in 3 genormten Gro~en im Dentalhandel. 

Der Patient, ob nun Prothesenneuling oder ohnedies schon leidgepriifter Er
satztrager, gewohnt sieh meinen Beobaehtungen nach raschest an die einge
gliederte Zungenstiitze, eine geringe Sprachbehinderung ist nur wenige Stunden 
merkbar und sehwindet wieder vollig, einen Wiirgereflex konnte ieh, ebenso 
wie Druekstellen im Bereiehe des elastischen Deeksehlauehes, nie beobaehten. 
Die Zungenspitze, die beim Einsetzen anfangs noeh die Tendenz zeigt. die Pro- . 
these dureh Unterfahrungsversuehe hochzuheben, liegt bei der ersten Nach
kontrolle ruhig iiber dem . Biigel, den erweiterten ausgefrasten lingualen Raum 
vollig erfUllend. reh denke aueh daran bei besonders "schwierigen" Prothesen
neulingen, bei denen der Halt der Prothese zahnarztlieherseits als absolut zu
friedenstellend bezeiehnet werden mu~, zur Erleichterung der Adaption des 
Ersatzes kurzfristig die Stiitze zu verwenden und sie dann spater, nach ent
sprechender . Gewohnung an die Prothese, wieder zu entfernen. 
Abschlie~end will ich keinesfalls die "Grade"-Patentzungenstiitze als All

heilmittel fUr aIle chirurgisch nicht versorgbaren, anatomisch vollig ungiinstigen 
Unterkieferprothesenfalle ansehen, jedoch ist sie meinen ersten Erfahrungen 
nach ein durchaus brauchbares Hilfsmittel in der Herst'ellung stabiler unterer 
totaler Prothesen. Eine haufigere Anwendung erscheint demnach vollig gerecht
fertigt und die anfangliche Skepsis solchen Neuheiten gegeniiber in diesem 
FaIle wirklich unberechtigt. 

Zus ammenf as sung. 

Beschreibung der patentierten "Grade"-Zungenstiitze als gutes Hilfsmittel 
in ungtinstigen und schwierigen Fallen, totale untere Prothesen ohne chirurgi
sche Ma~nahmen zu einem den Zahnarzt und Patienten zufriedenstellenden 
Halt zu bringen. 
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1m letzteren FaIle, der immer das Zeichen einer UnsorgfiHtigkeit im Arbeits
gang sein wurde, kann - wenn die Tropfmethode Anwendung gefunden 
hat - versucht werden, die Prothese nach Erwarmung im Wasserbad auf 
das mit.tels der Tropfmethode erhalten gebliebene Modell unter Handdruck 
in die richtige Lage zu pressen. 1st das Modell infolge der Benutzung der 
gewohnlichen Arbeitsmethode beim Vulkanisieren zerstort worden, so kann 
der allerdings sehr vage Versuch gemacht werden, die verbogene Prothese auf 
einem neu herzustellenden Modell zurechtzubiegen. Die Aussichten auf die 
Erlangung einer einwandfreien Prothese sind jedoch in diesem FaIle auBerst 
geringe. 1st ihr Sitz im Munde richtig und schaukelt sie nicht auf ihrer Unter
lage, so priift man die Artikulation nacho Wahrend des Vulkanisierprozesses, 
vor allen Dingen beim Stopfen des Kautschuks, finden leicht kleinere Ver
schiebungen (Verdrehungen) der kunst.lichen Zahne statt.. 

Sie mussen durch Beschleifung mit Carborundsteinen und -radern in ihrer 
Wirkung auf die Artikulation beseitigt. werden. Man benutzt dazu Blau
papier, das man beiderseits zwischen die Zahnreihen legt.. Der Patient muB 
kauen, als ob er das Blaupapier zerreiben wolle. Auf den Zahnen zeichnen 
sich dadurch dunklere und hellere blaue Flecke abo Die dunkleren werden 
abgeschliffen, bis uberall gleich dunkelblaue Punkte nach erneutem Kauen 
auf Blaupapier anzeigen, daB die Artikulation bei allen Zahnen eine gleich 
einwandfreie ist. 

Adhariert eine Plattenprothese nicht sogleich beim ersten Einsetzen, so ist 
das immer ein Zeichen dafur, daB sie ihrer Unt.erlage nicht einwandfrei anliegt.. 
1m N ot.falle kann bei sol chern V orkommen einmal Tragantpulver verwendet 
werden, das man sehr dunn uber die der Schleimhaut. zugekehrte Plattenflache 
streuen muB. Das Tragantpulver verhilft. einer solchen Platt.enprothese gewohn
lich zu vorubergehend fest.em Sit.z. Es kann vorkommcn, daB die ursprunglich 
nicht. gut. adharierende Prothese nach ein paar Tagen fest genug sitzt, urn 
getragen werden zu konnen, was durch eine allmahliche Anpassung der Schleim
hautoberflache an die Prothesenflache zu erklaren ist, wie sie bei dicker, weicher 
Schleimhaut vorkommen kann. 

Hat. man die Tropfmethode bei der Herst.ellung der Prothese benut.zt, so 
kann man dadurch, daB die Modelle, auf denen die Wachsprothese hergest.ellt. 
worden ist, erhalten geblieben sind, die fertigen Prothesen darauf zuruckbringen, 
und ihren Sitz und ihre Artikulation schon im Laboratorium nachpriifen. 
Es ist verstandlich, daB diese Nachpriifung - besonders die der Artikulation -
auBerhalb des Mundes viel genauer und leichter vorzunehmen ist als im Munde 
des Patienten, wo uberall die Mundflussigkeit die genaue Ubersicht stort. 

Ehe der Pat.ient entlassen wird, wird er auf die Notwendigkeit der sorg
faltigen Sauberung seiner Prothese mit harter Burste unter Ofterer Anwendung 
von Natrium bicarbonicum aufmerksam gemacht. Die noch vorhandenen 
nat.urlichen, etwa sogar durch Klammern umfaBten Zahne mussen mindestens 
zweimal am Tage gesaubert werden. In der Nacht braucht nur die totale 
Prothese aus dem Munde entfernt und in Wasser aufbewahrt werden, da nicht 
selten schon Prothesen im Schlafe verschluckt worden sind. Teilprothesen 
konnen bei gut.er Verankerung nachts im Munde bleiben. Es ist. mit. dem 
Patienten das Hineinsetzen und Herausnehmen der Prothesen so zu uben, 
daB er es leicht vornehmen kann. 

Auf die Moglichkeit, daB durch zu t.ief in die Umschlagsfalte hineiRreichende 
Prothesenrander Druckstellen entstehen konnen, ist der Patient aufmerksam 
zu machen. Er muB dann sofort kommen, damit die veranlassenden Stellen 
an der Prothese beseit.igt. werden konnen. Die Belastigung, die der Patient 
hie und da einmal durch die neue Prothese beim Sprechen infolge der fur die 
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Lautbildung neu gegebenen Artikulationsstellen oder beim Kauen empfindet, 
wird er sehr bald iiberwunden haben,ebenso wie etwa zuerst auftretende 
Geschmacksstorungen. 

Es kommt vor, daB Patienten, nachdem sie die Prothese mehr oder weniger 
lange getragen haben, mit der Angabe kommen,' daB der Verlauf der Zahn
reihen schrag sei. Es solI dieser Verlauf parallel zur Verbindenden der beiden 
Pupillen sein. Wenn trotzdem eine gewisse Schiefheit vorgetauscht wird, so 
liegt das an einem ungleich starken Hochziehen der Lippen. 

Unangenehmer ist es, wenn der Patient mit der Angabe kommt, daB die 
Prothesen beim Kauen "klappern". Eine festsitzende, einwandfrei artiku
lierende Plattenprothese "klappert" nicht. Wenn aber die Artikulation nicht 
einwandfrei ist, oder wenn die Prothese keinen festen Halt an ihrer Unterlage 
bekommen kann, so stellt sich das Klappern dadurch ein, daB untere und obere 
Zahne durch falsche Gegeniiberstellung ihrer Hockerflachen sich bei den Kiefer
bewegungen, wie sie auch beim Sprechen stattfinden, gegenseitig stoBen. Da 
dies die hinteren Molaren zu sein p£legen, so empfiehlt Parreidt, sie in solchen 
}'allen stark abzuschleifen, wodurch das "Klappern" zu beheben sei. Allerdings 
wird durch solche MaBnahme jede Artikulation im Molarengebiet beseitigt. 
Die einzige Moglichkeit, das "Klappern" sicher zu vermeiden, liegt in der Her
stellung festsitzender und gut artikulierender Prothesen. 

Das "Klappern" der Prothesen hat seinen Grund auch ofter darin, daB die 
AufbiBflachen der Frontzahne aus Kautschuk, die der Wangenzahne aus Por
zellan bestehen. Wahrend in der Wangenzahngegend eine Abniitzung der Kau
flachen ausgeschlossen ist, schleifen in solchen Fallen die unteren Frontzahne 
allmahlich so viel von der ihnen gegeniiberliegenden Kautschukflache weg, daB 
der Kontakt zwischen beiden verloren geht. Dadurch wird die Fiihrung in der 
Frontzahngegend so unsicher, daB die Molarenflachen ungehemmt gegeneinander 
stoBen und das Gerausch des Klapperns erzeugen. 

XX. Die Ansbessernng von Kantschnkprothesen. 
fiber die Art, wie Ausbesserungen zerbrochener Kautschukstiicke zu er

folgen haben, ist grundsatzlich zu sagen, daB man bei groBeren Briichen und 
immer da, wo die Gestaltung der Bruchflachen es nicht erlaubt, die Bruch
stiicke einwandfrei zum Bilde des urspriinglich Ganzen wieder zusammen
zufiigen, einen Abdruck von der Schleimhautflache herzustellen hat, auf der 
die zerbrochene Prothese liegen solI. 

Sind die Bruchstiicke mittels Siegellack oder Klebwachs oder dadurch, 
daB man sie auf das von ihrer Unterlage hergestellte Gipsmodell gelegt hat, 
in der Lage zueinander fixiert, die ihnen zukommt, so werden die Bruchstellen 
umschnitten. Man legt von den Bruchrandern der Platte aus Schwalbenschwanz
ausschnitte in die Platte hinein. In einer Entfernung von diesen zieht man mit 
einem Bohrer oder Stichel einen glatten Strich, die spatere Grenze zwischen 
altem und neuem (zur Ausbesserung zu verwendenden) Kautschuk. Die Platten
teile von dieser Grenze ab bis zu den Bruchrandern macht man diinner, indem 
man von ihrer Oberflache Teile wegbohrt oder -stichelt. Man kann diese Platten
teile auch noch Oiter durchlochen. Danach flillt man den Defekt der Platte 
so mit Wachs aus, wie er spater vom Kautschuk ausgefiillt sein solI, bettet 
die so vorbereitete Prothese in den Unterteil einer Muffel, macht dazu den 
GegenguB im Oberteil der Muffel, briiht das Wachs aus, stopft an seine Stelle 
Kautschuk, vulkanisiert und arbeitet die ausgebesserte Stelle gut aus. 
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1st die Verletzung der Prothese eine geringe, so kann man das Einbetten 
und Stopfen des Kautschuks in der Muffel ganz gut umgehen, dadurch, daB 
man auf dem Modell kalt stopft. Abb. 166 zeigt z. B. einen solchen Fall und 
zugleich das Grundsatzliche in der Anlage einer Kautschukprothesenaus
besserung. Der abgebrochene Zahn hat seinen richtigen Platz erhalten. Der 
Kautschuk in der Nahe des Bruches ist weggenommen. In einiger Entfernung 
von den Bruchrandern ist die Grenze fill den zur Ausbesserung benutzten 
Kautschuk gegen die iibrige Platte gezogen. Von 
ihr bis zum Bruchrand ist der Kautschuk etwa 
auf die Halfte seiner Starke vermindert worden. 
Zwischen der Grenze und dem neu anzusetzenden 
Zahn wird Kautschuk modelliert, so wie es fUr 
die von Humm und Winder ling angegebene 
Methode beschrieben ist. Der Kautschuk wird in 
diese Stelle hineinmodelliert unter Zuhilfenahme 
erwarmter Spatel, bis der De£ekt der Prothese 
genau ausgefiillt ist. Man legt das Modell mit der Abb. 166. 
Prothese darauf in eine Muffel, fiillt sie voll 
Gipsbrei, schlieBt sie und vulkanisiert, nachdem der Gips in der Muffel erhartet 
ist. Die Ausarbeitung der Reparatur geht denselben Weg wie die neuer 
Prothesen. 

XXI. Celluloid-Prothesen. 
Man benutzt das Celluloid (s. Materialkunde) heute weit mehr zur Her

stellung von Platten, die dem Schutz von Wunden an den KieferfIachen dienen, 
als zur Herstellung von Basisflachen, die kiinstliche Zahne tragen sollen. 

Das Celluloid tragt sich in den meisten MundhOhlen fill langere Dauer 
sehr schlecht. Es erlebt gewohnlich Zersetzungsvorgange, die die daraus her
gestellte Prothese unansehnlich machen und ihr soviel von ihrer Festigkeit 
nehmen, daB sie ihren Aufgaben nicht gewachsen ist. Das Celluloid ahnelt 
hierin dem Cellon und Cellit auBerordentlich. 

Wenn man eine Celluloidplatte herstellen will, z. B. urn einen Tampon an 
der Gaumenflache damit festzuhalten oder urn replantierte Frontzahne eine 
kurze Zeit hindurch festzustellen, so wahlt man dazu am besten den von A vellan 
beschriebenen Vorgang des Pressens. Das mit der Celluloidprothese zu ver
sehende Modell wird von unter sich gehenden Stellen befreit. Es werden Stanzen 
aus leichtfliissigem Metall (Spence) hergestellt. Man setzt sie, nachdem sie 
in eine Muffel so eingegipst sind, daB sie mit dem Muffelboden in Kontakt 
stehen, in den Topf der von A vellan angegebenen Presse. Er enthalt eine Koch
salzlOsung, die dadurch gesattigt bleibt, daB ein mit Kochsalz gefiillter Beutel 
in sie hineingehangt ist. Die Presse ist so eingerichtet, daB unter dem Topf eine 
Flamme die SalzlOsung kochend erhalt, wahrend der Pressestempel von oben 
herab die Muffelteile gegeneinander driickt. Sind die Stanzen so hergestellt, 
daB sie sicher keine unter sich gehenden Stellen haben und sind sie in die Muffel 
eingegipst, so legt man eine der kauflichen Zelluloidplatten zwischen sie. Die 
Muffellialften mit den Stanzen legt man mit der dazwischenliegenden harten 
Celluloidplatte in den mit SalzlOsung gefiillten Top£ und beginnt sachte die 
Presse zuzudrehen sobald ein priifend an die Celluloidplatte gesetztes Messer 
oder ahnliches Instrument anzeigt, daB sie plastisch geworden ist. Man laBt 
die Muf£el, nachdem sie durch den Pressestempel geschlossen worden ist, hochstens 
noch eine Minute im kochenden Salzbad, da man weiB, daB selbst 109°, welche 
Temperatur eine kochende SalzlOsung besitzt, nicht langere Zeit hindurch 
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von der Celloidplatte ertragen werden, ohne daB eine Schadigung des Celluloids 
stattfindet. Nach Abkiihlung und Herausnahme der Muffel ist die darin be· 
findliche Celluloidplatte fertig. Sie braucht nur von den Stanzen abgenommen 
und beschnitten zu werden. 

Port brachte nach Parreidt Celluloid durch Erweichung in Aceton in 
plastischen Zustand, so daB es sich iiber eine Gipsform, deren Oberflache mit 
Talkum eingerieben war, damit das Celluloid nicht an ihr festkleben sollte, 
pressen lieB. Es wurde iiber die Gipsform gebunden, bis alles Aceton verdampft 
war (15-24 Stunden). Es zeigte danach die gewiinschte Form. 

Man hat auch Celluloid in einem Olbad iiber Gipsmodelle gepreBt. Diese 
mUssen aus Marmorgips hergestellt werden oder aus Gips, der, urn ihn sehr 
hart zu machen, mit einer Losung von Gummi arabicum (30 g auf 1 Liter 
Wasser nach Parreidt) angeriihrt worden ist. Man erwarmt das Olbad auf 
120-140°, ehe man preBt. Man erwarmt es deshalb so hoch, well die Gips. 
modelle sehr schlechte Leiter sind und bei der genannten Temperatur, wie 
A vellan nachweisen konnte, erst eine Temperatur von hochsteus 100° er· 
reicht haben. 

Bessere Resultate als das Pressen im Olbad solI der von Gartrell kon. 
struierte Apparat ergeben, in dem die Muffelhalften, zwischen denen das 
Celluloid liegt, in heiBem Wasserdampf erhitzt werden, ehe sie zusammen· 
gepreBt werden. 

Mex geht so vor, daB er das Celluloid in Aceton lOst und dann wartet, bis 
so viel Aceton verdampft ist, daB das Celluloid in den plastischen Zustand 
gekommen ist. Wahrend dieses Zustandes preBt er das Celluloid und wartet 
dann, bis auch noch der Rest des Acetous verdampft ist. Dann kann er den 
PreBdruck lOsen, da die Celluloidprothese in der ihr gegebenen Form hart 
geworden ist. 

Winder ling und Moriland (1879) haben zur Herstellung von Celluloid· 
prothesen das schon bei der Herstellung von Kautschukprothesen benutzte 
Prinzip des Spritzendruckes angewandt. 

In eine Cuvette mit EinguBoffnung und 4 nach der Seite zu verlaufenden 
Abzugskanii.len wird die aus Wachs hergestellte Prothese gebettet. Nachdem 
auch der Gips des Gegengusses erhartet ist, wird das Wachs sorgfaltig aus· 
gebriiht. Damit die kiinstlichen Zahne dabei nicht ihre Stellung verandern, sind 
sie beim Einbetten durch kleine Drahtenden festgeklemmt, die aus dem die 
Prothese einbettenden Gips kommen und auf sie hinreichen. Vor das Ein· 
guBloch wird ein Zylinder gesetzt, der ebenso erwarmt werden kann, wie die 
zugeschraubte Muffel. In diesen Zylinder wird ein Celluloidzapfen geschoben. 
Beim Erhitzen auf etwa 138° gerat er in halbfliissigen Zustand. Ein vor den 
Zylinder genau zentrierter und hineinpassender Kolben wird, sobald das Thermo· 
meter 138° C zeigt, in den Zylinder hineingedreht. Dadurch treibt er das halb· 
fliissige Celluloid aus dem Zylinder in die Hohlform in der Muffel. In 1 bis 
2 Minuten ist der ganze Vorgang beendet. Wenn das Celluloid in den Ausgangs. 
kana.len erscheint, so wird, urn einen Nachdruck auszuiiben, der Spritzenkolben 
noch ein wenig weiter in den Zylinder gepreBt. 1st die Abkiihlung erfolgt, so 
liegt die Celluloidprothese fertig vor. 

Die Erhitzung des Celluloids birgt eine gewisse Gefahr, denn die Ent· 
ziindungstemperatur des Celluloids liegij bekanntlich nicht sehr hoch. 

Das Ausarbeiten der so gewonnenen Celluloidprothese erfolgt ebenso wie 
das von Kautschukprothesen. Das Trennen jedoch der Prothese vom Gips 
in der Muffel ist recht miihsam. Vor der Erwarmung durch die Rotation der 
polierenden Kegel, Biirsten usw. muB die Prothese durch haufiges Auftragen 
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der mit kaltem Wasser angeruhrten Poliermittel, Bimsstein und Schlammkreide, 
geschutzt werden. 

Leider steht das Ergebnis solcher Muhen bei der Herstellung einer Celluloid
prothese in keinem Verhaltnis zu dem erzielten Erfolg. 

In der ersten Zeit sieht allerdings die so gewonnene Prothese recht gut aus 
und beUistigt auch den Patienten wenig, obgleich manche Patienten durch 
Geruchs- und Geschmacksbeeinflussung yom ersten Tage an gestort werden. 
In den allermeisten Fallen aber beginnt selbst da, wo die Prothese zuerst gut 
vertragen wird, die Schwache des Materials gegenuber den chemischen Angriffen 
aus der Mundhohle sich bald bemerkbar zu machen. Es entstehen opake Flecke, 
Abblatterung, bis schlieBlich die Prothese nicht mehr zu tragen ist. Dieser 
Zustand ist leider schon oft im ersten Jahre erreicht. 

Ahnliches ist uber das Hekolith zu sagen, ein in den letzten Jahren oft be
sprochenes und von der Industrie angebotenes, gefarbtes Celluloid. 

XXII. Cellon-, Cellit-Protltesen. 
Genau so wenig hat sich das Cellon bewahrt, das vor dem Celluloid den 

sehr groBen Vorteil besitzt, daB es sehr schwer zu entzunden ist und auch keinen 
Geruch hat. 

Wahrend des auBerordentlich groBen Mangels an Kautschuk versuchte 
man im Kriege auch dieses Material fur die Herstellung von Plattenprothesen 
zu benutzen. Leider mit demselben Erfolg wie die Celluloidprothesen. Am 
besten hielten sich noch nach meiner Erfahrung die Ersatzstucke, die so her
gestellt wurden, daB nach dem Ausbruhen des Wachses und vollstandiger 
Trocknung des Gipses in den Muffeln uber Bunsenbrennerflammen zwischen 
beiden Muffelhalften eine hohe Schicht von Cellonfeilung aufgehauft wurde, 
die nach erneuter trockener Erwarmung der Muffel zwischen beiden Muffel
half ten gepreBt wurde. 

Man versuchte auch dadurch zu einem Ziel zu kommen, daB man in Aceton 
teils aufgelOste Stucke gegeneinander packte und stopfte, wie man Kautschuk 
zu stopfen gewohnt war. Auch das Spritzverfahren konnte beim Arbeiten 
mit Cellon zu keinem Dauererfolg fiihren. Die aus Cellon hergestellten Prothesen 
zeigten eine ahnliche Neigung zur Auflosung wie die Celluloidprothesen. Auch 
sie bekamen milchige Stellen, die nach einiger Zeit abblatterten. Schon im 
ersten Jahre waren eine ganze Reihe der von uns wahrend des Krieges ange
fertigten Cellonprothesen unbrauchbar geworden. 

Das Cellit hat Euler zur Anfertigung von Prothesen empfohlen. Er hat 
das Spritzverfahren anderen Methoden vorgezogen. Es lOst sich wie Celluloid 
in Campher, brennt aber ebensowenig wie Cellon. Cellit ergibt genau so wenig 
wie Celluloid und Cellon einwandfreie Prothesen. 

Reparaturen wurden an Prothesen, die aus Celluloid oder Cellon oder 
Cellit hergestellt waren, in den meisten Fallen vergeblich versucht. Die in 
Aceton oder Essigsaure aufgelOsten und in den Plattendefekt gelegten Stucke 
von Celluloid oder Cellon losten sich sehr bald wieder aus der Ihnen gegebenen 
Stelle, so daB wir nach langen vergeblichen Muhen (wir versuchten auch durch 
Anwendung hohen Druckes zum Ziele zu kommen) lieber neue Prothesen an
fertigten als De£ekte ausbesserten. 

28* 
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XXIII. Prothesen aus regeneriertem und 
synthetischem Kautschuk. 

1m Kriege hat man auch die Herstellung von Plattenprothesen aus regene
riertem Kautschuk versucht, jedoch ohne zu einem befriedigenden Resultat 
gekommen zu sein. Besser war das Ergebnis mit dem synthetischen Kautschuk, 
der jedoch gegenwartig aus wirtschaftlichen Griinden weniger vorteilhaft als 
der natiirliche Kautschuk zu beniitzen ist. Er wird ebenso verarbeitet wie 
der natiirliche Kautschuk. 

XXIV. Immediatprothesen. 
Unter Immediatprothesen versteht man Prothesen, die sogleich nach der 

Entfernung der zu ersetzenden Zahne oder 24-36 Stunden spater in den Mund 
des Patienten gesetzt werden. 

Uber solche Prothesen ist zuerst von Rodrigues 1861, danach von 
Atkinson 1863 berichtet worden. Herbst berichtet iiber die Prothesenart 

Abb.167. Nach Seitz. 

in der Mitte der 80er Jahre. 1886 
schrieb Parreidt dariiber, 1893 nahm 
sie das Handbuch von Scheff auf. Ein 
besonderes Verdienst um den Ausbau 
dieser Methode hat sich Seitz erworben. 

Immediatprothesen werden im Ober
kiefer so hergestellt, daB man yom 
Patienten vor der Entfernung der zu er
setzenden Zahne Abdruck nimmt. Vom 
Gipsmodell werden die zu entfernenden 
Zahne abgeschnitten und die Alveolen 
bis auf etwa halbe Tiefe ausradiert. 
Abb.167 zeigt ein so vorbereitetesModell. 

Auf einem solchen werden die kiinst
lichen Zahne so aufgestellt, daB sie mit 
ihrem W urzelteil etwa 1-2 mm tief in 

den Alveolen und an den labialen Flachen der Alveolen liegen. Es dad die aus
radierte Alveole nicht etwa mit Kautschuk ausgefiillt werden, sondern die 
Prothesenbasis muB yom palatinalen Rand der Alveole, dem sie noch auf
liegt, unter Freilassung des Alveolenraumes bis zum Porzellanzahn ziehen. Es 
wird nur so viel Kautschuk in den Alveolenteil hineinmodelliert, wie zur 
Befestigung des kiinstlichen Zahnes notig ist. 

Die so in Wachs modellierte Prothese wird wie jede gewohnliche Kautschuk
prothese mit oder ohne Modell eingebettet. Wird sie mit Modell eingebettet, 
so miissen die labialen Teile der Alveolen auf dem Gipsmodell bis zur halben 
Hohe etwa abgeschnitten werden, damit beim Einbetten der Gips gut hinter 
und unter die in die Alveolen hineinragenden, hohl liegenden Zahne flieBen 
kann, weil sie sonst durch den Stopf- und PreBvorgang leicht aus der ihnen 
gegebenen Lage herausgedrangt werden wiirden. 

Auch bei der Herstellung von Immediatprothesen wird daher die Tropf
methode mit besonderem Vorteil angewendet. Bei ihrer Anwendung wird ja die 
wachserne Prothese ohne Modell eingebettet. 

Man kann die aus Wachs hergestellte Immediatprothese vor ihrer Fertig
stellung aus Kautschuk nicht in den Mund des Patienten einproben, well 
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dort noch die zu ersetzenden Zahne als mehr oder weniger groBe Zahnreihen
reste stehen. 

Wenn die Immediatprothese vollkommen fertiggestellt ist, so wird sie -
wenn man die Tropfmethode angewandt hat - auf die im Artikulator ver
bliebenen Modelle zuruckgebracht. Etwa wahrend des Vulkanisationsprozesses 
eingetretene kleinere Verlagerungen der kunstlichen Zahne werden durch 
Beschleifen so beseitigt, daB die Artikulation dadurch nicht gestort wird. 
Wenn die hergestellten Modelle und die festgestellte BiBlage des Ober- zum 
Unterkiefer einwandfrei gewesen sind, so ist man sicher, daB die auf dem 
genannten Wege hergestellte Immediatprothese im Munde des Patienten genau 
so sitzt wie auf den Modellen im Artikulator. 

Man entfernt die zu ersetzenden Zahne und setzt sofort die Immediat
prothesc in den Mund, so daB die kunstlichen Zahne genau so wie am Gips
modell in die Alveolen hineinragen. Das solI naturlich erst geschehen, wenn 
die Blutung zum Stehen gebracht ist. Eine Storung des Heilungsverlaufes 
ist nicht zu be£urchten. In den ersten Tagen wird der Patient manchmal keine 
harten Bissen beiBen konnen, weil dabei die Wundrander leicht schmerzen. 
Haufig fehIt aber auch dieser Nachteil. Die Heilung der Wunden unter solcher 
Prothese geht ohne Zwischenfall, ja man mochte fast meinen, schneller von
statten als ohne Immediatprothese. 

Der auBerordentliche Vorteil dieser Prothesenart ist nicht etwa nur darin 
zu sehen, daB der Patient nicht wochenlang mit Zahnlucken im Frontzahn
gebiet herumzulaufen braucht, daB er sogleich wieder richtige Artikulations
stellen fur die Lautbildung findet, sondern hauptsachlich darin, daB durch 
die unveranderte Benutzung der Kiefer beim Essen weder im Kiefergelenk 
noch im Alveolarfortsatz groBere Umgestaltungen stattfinden konnen. Seitz 
hat auf den Unterschied hinweisen konnen, der zwischen der Resorption eines 
mit Immediatprothese versehenen Alveolarfortsatzes und eines ohne Prothese 
gelassenen festzustellen ist. Er hat auch an 1000 Fallen zeigen konnen, wie 
diese Prothesenart in 85 0/ 0 aller FaIle Aussicht hat, als Dauerersatz gelten zu 
konnen, wenn sie in richtiger Weise angefertigt worden ist. 

Das Anwendungsgebiet dieser Prothesenart ist in der Hauptsache auf den 
Oberkiefer und auf solche Fallebeschrankt, wo noch Zahnreihenglieder vor
handen sind, die die Verankerung der Prothese ubernehmen konnen. 

Ich mochte jedoch darauf hinweisen, daB man auch bei vollstandigem 
Zahnverlust dem Patienten die W ohltat der Anfertigung einer Immediatprothese 
erweisen kann. Wenn man mit ihr nur die :Frontzahne bis zum 1. Pramolar 
ersetzt, die Saugkammer nahe dem dorsalen Plattenrand anbringt und Spangen 
auf die labialen Flachen der Alveolarfortsatz£lachen legt, wie es die Abb. 136 
und 141 zeigcn, so leistet eine solche Immediatprothese dem Patienten einen 
unschatzbaren Dienst. Dem Zahnarzt aber erleichtert sie spater die Anfertigung 
der Dauerprothese, da der Patient sich bereits an das Tragen von Prothesen 
gewohnt hat, vor allen Dingen aber seine normalen Kieferfunktionen behalten 
hat. Bei vollkommenem Zahnverlust wird man nicht damit rechnen konnen, 
daB die Immediatprothese zur Dauerprothese wird. 

Wegen der genannten Vorteile fertige ich auch sehr gerne fUr den Unter
kiefer Immediatprothesen an, besonders wenn keine den Unterkiefer in seinen 
Bewegungen gegen den Oberkiefer ftihremlen Zahnc mchr vorhanden sind. Die 
unteren Immediatprothesen belastigen zwar anfangs den Patienten etwas mehr 
als die oberen, teilen aber sonst aIle Vorteile mit diesen. 

Eine Immediatprothese muB naturlich moglichst ununterbrochen im Munde 
bleiben, denn die Verheilung der Wunden solI ja uber den in die Alveolen 
hineinragenden Zahnen stattfinden. In den ersten Tagen nach ihrem Einsetzen 
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wird sie nur ganz kurz zur Reinigung nach dem Einnehmen der einzelnen Mahl· 
zeiten aus dem Munde herausgenommen. Nachts muB sie im Munde verbleiben. 
Auch das ist ein Grund dafiir, daB man Immediatprothesen am liebsten nur 
bei noch vorhandenen Zahnen, an denen sie verankert werden konnen, her
stellt. Hat man bei vollkommenem Zahnverlust Immediatprothesen an· 
ge£ertigt, so laBt man sie nachts ins Wasser legen, wenn Verschluckungsgefahr 
vorliegt, was meistens der Fall sein wird. 801che Immediatprothesen konnen 
nicht als Dauerprothesen benutzt werden, denn wahrend der Nacht finden 
die Wundrander nicht ihre starre Unterlage, und so beginnen die Gewebe zu 
schrumpfen. 

Die VerheiIung der Alveolarwunden unter Immediatprothesen geht so vor 
sich, daB sich die Alveole bis zum kiinstlichen Zahne mit einem Blutkoagulum 
flillt, das allmahlich zu Knochengewebe organisiert wird. Die freiliegenden 
Wundflachen iiberkleiden sich m\t Mundschleimhaut-Epithel. 
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Die Kronenarbeit. 
Von 

Prof. Dr. Christian Bruhn, Dusseldorf. 

Mit 195 Abbildungen im Text. 

Einleitnng. 
Wenn die konservierende Zahnheilkunde ihre Mittel erschopft hat, d. h., 

wenn eine natiirliche Krone durch Trauma oder Caries so defekt wurde, daB 
ihre Erhaltung durch Fiillungen nicht mehr moglich ist, dann entsteht fiir 
den Zahnarzt die Aufgabe, eine kiinstliche Krone herzustellen und diese der 
Wurzel des Zahnes aufzufiigen. Die mannigfachen Methoden und Arbeits
wege, die ersonnen und angewandt wurden, um diesem Zwecke zu dienen, 
faBt die Zahnersatzkunde unter dem Begriff Kronenarbeit zusammen. In 
ihren Anfangen ist diese Technik uralt. Grabfunde in der Provinz Esmaraldas 
in Ecuador, von denen Sa ville berichtet, beweisen, daB dort in prahistorischer 
Zeit nicht nur Goldfiillungen zur SchlieBung von Zahndefekten, sondern auch 
Goldkapseln zur Uberkappung von Zahnen Verwendung gefunden haben. In 
der Literatur des Altertums finden wir Hinweise auf zahnarztliche Arbeiten 
ahnlicher Art. So hat man in den etruskischen Grabern aus Gold gefertigte 
Zahnprothesen gefunden, die den Beweis erbringen, daB bereits in vorromischer 
Zeit dem Zahnersatz dienende Arbeiten angefertigt wurden, die als eine Art 
Kronenarbeit betrachtet werden miissen. In spaterer Zeit finden wir bei 
Celsus, sowie bei einigen Dichtern Andeutungen, die darauf schlieBen lassen, 
daB auch in der Zeit romischer Hochkultur Zahnersatz im Sinne unserer heu
tigen Kronen- und Briickenarbeit nicht selten war. Aus den dann folgenden 
Zeiten, auch denjenigen, die eine hohe Entwicklung der Heilkunde brachten und 
recht beachtenswerte Leistungen zahnarztlicher Kunst aufwiesen, wie beispiels
weise der maurischen Kulturepoche in Spanien, wissen wir nichts iiber zahn
prothetische Arbeiten, die als Kronenarbeit aufzufassen waren. 

Erst mit der Erfindung des kiinstlichen Porzellanzahnes zu Beginn des 
18. Jahrhunderts begannen franzosische und englische Zahnarzte, Wurzeln -
zunachst in primitiver Art - mit kiinstlichen Kronen zu versehen. Indes ver
ging wiederum lange Zeit, bis die hervorragende technische Entwicklung der 
Zahnheilkunde im vorigen Jahrhundert erhebliche Fortschritte auf dem Ge
biete der Kronenarbeit mit sich brachte. Als verdienstvoll um diese Entwick
lung sind einige amerikanische und englische Namen zu nennen, so Foster, 
Mack, Bonwill, Howland, Perry, Buttner, Logan, Webb, Richmond 
u. a. Die von dem letzteren konstruierte Krone bedeutet, wie wir im weiteren 
Bohen werden, in ihrer Art geradezu einen Markstein in der Entwicklung der 
Kronenarbeit. 

Auch deutsche Zahnarzte, wie Sachs, Eugen Miiller, Herbst, Wiinsche 
u. a. haben die Kronenarbeit fordern helfen. 

Die Verschiedenheit der Gesichtspunkte, die in jeder sich erst entwickelnden 
Wissenschaft und Techllik Bedeutung gewinnen, brachte es mit sich, daB im 
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Lau£e der Zeit auch auf dem Gebiete der Kronenarbeit sehr voneinander ab
weichende Meinungen und Anschauungen in mannigfachen Methoden und 
Arbeitswegen ihren Ausdruck fanden. Von der primitivsten Form an, die einer
seits dem relativ niedrigen Stand friiherer Technik entsprach, andererseits 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten dadurch Rechnung trug, daB sie moglichst 
geringe Unkosten zu verursachen suchte, finden wir heute die Kronentechnik 
bis zu einem Niveau vervollkommnet, das in weitgehender Weise allen fiir dieses 
Gebiet zahnarztlicher Prothetik gefundenen wissenschaftlichen Voraussetzungen 
und Richtlinien entspricht und sich aIle der Zahnprothese zur Verfiigung 
stehenden technischen Hil£smittel nutzbar macht. 

AllgemeineI' 'reil. 

I. Die Wahl des Zeitpunktes fur den Ersatz der 
naturlichen durch eine kunstliche Zahnl{rone. 

An und £iir sich scheint der Augenblick, in dem die HersteIlung einer kiinst
lichen Krone angezeigt ist, durch die bereits erwahnte Formel festgelegt zu 
sein, nach der diese Notwendigkeit dann vorliegt, wenn die konservierende 
Zahnheilkunde nicht mehr mit ihren Mitteln helfen, die natiir
liche Kro ne also nicht mehr durch Fiillungen in einer Weise er
ganzen kann, daB diese vor weiterem Zerfall geschiitzt und ihrer 
Funktion wei ter hin er halten blei bt. In der Praxis aber stehen der 
Wahl dieses Zeitpunktes oft recht erhebliche Zweifel und der Durchfiihrung 
der Kronenarbeit haufig Schwierigkeiten und Bedenken praktischer Natur ent
gegen, so daB es angebracht erscheint, auf die Frage, wann dieser Augenblick 
gekommen ist, des Naheren einzugehen. 

Handelt es sich urn solche Zahne, bei denen offen zutage liegende, aus
gedehnte cariose Herde die Entfernung nicht nur der erkrankten Zahnsubstanz, 
sondern auch der etwa vorhandenen Fiillungen verlangen, so laBt sich in der 
Regel nach Vornahme dieser Arbeit klar erkennen, ob von dem natiirlichen 
Zahn genug iibrig geblieben ist, urn eine Erganzung der Zahnkrone durch Fiil
lungen zu ermoglichen, oder ob die Herstellung einer kiinstlichen Krone geboten 
ist. Schwieriger ist die Entscheidung dieser Frage, wenn wir es mit einem 
bereits von mehreren Seiten gefiillten Zahn zu tun haben, der einen oder mehrere 
neue Defekte zeigt, bei dem sich aber nicht ohne weiteres feststellen laBt, ob und 
wieweit unter und neben den vorhandenen Fiillungen cariose Herde sekundarer 
Natur bestehen. Nicht immer kann uns hier das auBere Aussehen belehren. 
Wir finden haufig, auch in solchen ge£iillten Zahnen, die in ihrer Kontur noch 
wohl erhalten sind und die ein verhaltnismaBig gesundes Aussehen zeigen, 
ausgedehnte cariose Herde, so daB die groBte Vorsicht bei Beurteilung des 
Zustandes dieser Zahne geboten erscheint. Bei Priifung der Frage, welcher 
Weg in solchem FaIle einzuschlagen sei, kann nur eine sehr sorgsame Unter
suchung und die Erfahrung entscheiden. Diese lehrt, daB es zumeist besser 
ist, wenn an einer natiirlichen Krone, die schon mehrere umfang
reiche Fiillungen tragt, sich Anzeichen weiteren Zerfalles bemerk
bar machen, nicht lange zu zogern, den vorhandenen Zahnstumpf 
durch Auffiigen einer kiinstlichen Krone dauernd zu erhalten. 
Jeder erfahrene Zahnarzt weiB, wie oft man nach Entfernung alter Fiillungs
reste und carioser Substanz vor auBerst schwachen und geringen Resten des 
natiirlichen Zahnstumpfes steht, selbst wenn vorher das vorhandene Material 



Allgemeines iiber die Vorbereitung der Wurzeln. 449 

noch relativ stark erschien. AuBer denjenigen Fallen, in denen die Zerstorung 
der naturlichen Zahnkrone durch die Caries ihren Ersatz durch eine kunst
liche Krone v erlangt , ist dies gleichfalls dann geboten, wenn die naturliche 
Krone verkummert oder durch Bildungsfehler so entstellt ist, daB sie weder 
in asthetischer noch funktioneller Beziehung genugt, oder wenn dieselbe durch 
gewaItsame auBere Verletzungen stark ladiert oder ganzlich vernichtet wurde. 

Fur die Entscheidung der Frage, ob eine Wiederherstellung der naturlichen 
Zahnform durch Fullungen angezeigt oder ob der kunstliche Ersatz der 
naturlichen durch eine kunstliche Krone vorzuziehen ist, konnen neben den 
vorstehend ausgesprochenen Gesichtspunkten, die sich aus dem Zustande der 
naturlichen Krone ergeben, allgemeine Rucksichten Bedeutung gewinnen, 
die aus dem sog. Durchbruchszustande des Zahnes abzuleiten sind. Gottlieb 
ist der Meinung, daB es eher indiziert sei, eine naturliche Krone durch Ful
lungen zu erganzen, so lange der Boden der Zahnfleischtasche die Schmelz
zementgrenze noch nicht erreicht hat, wahrend der kunstliche Ersatz zu bevor
zugen sei, wenn dieser Zeitpunkt erreicht oder uberschritten ist. Auch Pichler 
spricht sich in ahnlichem Sinne aus. 

II. Allgellleine Grundsatze fiir die Vorbereitung der 
Wurzel und die Konstruktion einer kiinstlichen 

Krone. 
Die Wurzel muB so prapariert werden, daB nach dem Auf£ugen der kunst

lichen Krone pathologische Vorgange an ihr dauernd ausgeschlossen sind. Hierzu 
ist vor allem die sorgfaltige Entfernung aller cariosen Substanz geboten. Es 
muB weiter derjenige Teil der Wurzel, auf dem die kunstliche Krone ruhen 
soll, so geformt werden, daB eine exakte Anpassung der die Verbindung her
stellenden Kronenteile moglich ist. SchlieBlich mussen im Wurzelkanal, in 
den periodontalen Geweben und im Alveolarfach Verhaltnisse gegeben sein oder 
durch die Behandlungsmethoden der konservierenden Zahnheilkunde und der 
zahnarztlichen Chirurgie gescha££en werden, durch die auch hier krankhafte 
Vorgange ausgeschlossen sind und die dauernde Gesunderhaltung des Wurzel
periostes gesichert wird. 1st die Herbeifuhrung und Erhaltung eines solchen 
Zustandes einer Wurzel weder fur die Dauer noch fur langere Zeit wahrschein
lich, so ist ihre Verwendung als Kronentragerin an sich kontraindiziert. 

Hat die Vorbehandlung und Vorbereitung der Wurzel den eben genannten 
Bedingungen entsprechend stattgefunden, so muB der kunstliche Kronenersatz 
in einer Weise aufgefugt werden, die ihm einen dauernden festen Sitz verspricht. 
Hierzu ist eine an sich starke Verbindung zwischen Wurzel und Krone erforder
lich, die so herzustellen ist, daB sich der den Zahn treffende Druck auf die Wurzel 
als ein Ganzes iibertragt, also nicht lediglich einen Verbindungsteil, z. B. 
den Stift belastet. Es bcsteht sonst die C'xefahr, daB der iiberlastete Verbindungs
teil sich verandert, biegt oder bricht, oder wenn dies nicht eintritt, in der ihn 
umfassenden Wurzel "arbeitet" und diese schadigt. 

Die Verbindung muB ferner derartig sein, daB sie das Wurzel material gegen 
das Eindringen von Feuchtigkeit, Speiseresten, septischen Stoffen und gegen 
Caries schiitzt. Die Krone !LIs solche muB hinreichend stark fur ihre .Funk
tion konstruiert sein und nach Moglichkeit an sichtbaren Stellen in Farbe und 
Form der zugrunde gegangenen natiirlichen Krone entsprechen. Hierbei ist 
sowohl fUr eine gute Artikulation der kiinstlichen Krone mit ihren Antagonisten 
wie fUr das Vorhandensein des richtigen Kontaktes mit den Nachbarzahnen 
zu sorgen. 

Handbuch der Zahnheilkunde. III. 3. A. 29 
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Um der groBen Bedeutung willen, die gerade diese letzte Forderung fUr 
die Kronenarbeit hat, sei hier auf die Aufgaben des Kontaktpunktes besonders 
hingewiesen. Bublitz spricht sich iiber dieselben folgendermaBen aus: 

"Der Kontaktpunkt bildet den Abschlul3 des Interdentalraumes, jenes' dreieckigen 
Raumes, der vom Alveolarknochen einerseits und den Approximalflachen der Zahne, die 
im Kontaktpunkte zusammenstoBen, andererseits begrenzt wird. Dieser Raum ist nun 
normalerweise ausgefUllt von der Interdentalpapille, die beim Fehlen des Kontaktpunktes. 
fast immer pathologisch verandert ist. Die physiologische Aufgabe der InterdentalpapUie 
ist es, die ApproximalfIachen vor Caries zu schiitzen, denen die Moglichkeit .der SIll,bst
reinigung, wie sie die iibrigen Zahnflachen im Kauakte erfahren, fehlt. Wird durch Appro
ximalcaries der Kontakt zwischen den Zahnen aufgehoben, so riicken diese naher aneinftnder 
und der Interdentalraum wird dementsprechend enger, so daB fUr die Papille nicht mehr 
geniigend Raum vorhanden ist. Diese selbst antwortet hierauf mit EntziindungsllrlOchei
nungen und verfant schlieBlich der Atrophie. 1m weiteren Verlauf des Prozesse\> ~ann 
es zur Zerstorung des Ligamentum circulare mit anschlieBender Nekrose des Septu~inter
alveolare kommen. Es entsteht zwischen dem freiliegenden Zahnhalse eine Ablagerqugs
statte fiir Unsauberkeiten und FauInisstoffe, von der aus Wurzelcaries und entziin4$li<lh 
infektiose Erkrankungen des Zahnfaches ihren Ausgang nehmen". 

Wie die konservierende Zahnheilkunde zur Verhinderung dieser verhangnis
vollen Folgen und Veranderungen die Wiederherstellung der Zahne in ihrer 

mesiodistalen Breite durch die richtige Kon
turfiillung vorschreibt, so ist bei der Kronen
arbeit durch den Aufbau und die Gestaltung 
des KronenkOrpers die Form und GroBe des 
Interdentalraumes zu wahren, damit eine 
gesunde Interdentalpapille auch hier ihre 
physiologische Aufgabe erfiillen kann. Bei 
einer Verminderung der Interdentaldistanz 
hat eine entsprechende Separation voraus
zugehen. Seiner Bestimmung als Papillen
schutz entsprechend, muB der Kontaktpunkt 

Abb.1. Kontaktpunktkurve von seinen Platz unmittelbar iiber der Papillen-
H. E. Friesell. spitze finden. Das ware also fUr die Front-

zahne in der Mitte der Approximalflachen 
und fUr die Pramolaren und Molaren mehr an der buccalen Seite, wie die in 
Abb. 1 wiedergegebene Kontaktpunktlinie von H. E. Friesell zeigt. Der 
Kontaktpunkt solI so iiber der Papillenspitze liegen, daB zwischen dieser 
und ihm kein Raum verbleibt, andererseits darf er aber auch nicht so tief liegen, 
daB er einen Druck auf die Papillenspitze ausiibt. Die ideale Form des Kon
taktes ist der Punkt, zwischen Beriihrungsflachen werden Speisereste, ins
besondere auch Fleischfasern weit eher festgehalten; sie sind daher auf jeden 
Fall zu vermeiden. Auch fUr die Erhaltung des Artikulationsgleichgewichtes 
des Gesamtgebisses hat die Anlehnung der Zahnkronen aneinander im Verlauf 
der Kontaktpunktlinie eine Bedeutung, die beim Ersatz natUrlicher Zahnkronen 
durch kiinstliche volle Beachtung verlangt. Auf die technischen Einzelheiten 
der Herstellung der Kontaktpunkte bei kiinstlichen Kronen werden wir weiter 
unten eingehen. 

Die Frage der Erhaltung oder Nichterhaltung der Vitalitat der Stiimpfe, 
sowie der Ausschaltung marginaler Reizungen bei der Kronenarbeit wird weiter 
unten eingehend besprochen. 

III. Die lnstrnmente der Kronenarbeit. 
Bereits im Abschnitt "Laboratoriumskunde" sind die in der zahnprathe

tischen Arbeit zur Anwendung kommenden Instrumente und Appltrate ein
gehend beschrieben worden, so daB es sich eriibrigt, dieselben hier nochmals 
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anzuIuhren. Die groBe Bedeutung, die das GuBverfahren gerade auch fur die 
Kronen- und Bruckentechnik gewonnen hat, verlangt, daB die Einrichtung 
des technischen Arbeitsraumes, besonders flir dieses Verfahren, eine vollkommene 
sein muB, ebenso wie sie bei dem die Kronenarbeit ausfuhrenden Techniker 
eine groBe Fertigkeit im Modellieren und in der Ausubung der GuBtechnik 
voraussetzt. 1m ubrigen genugt ein Instrumentarium, das fUr die sonstigen 
Zahnersatzarbeiten ausreicht, auch fur die Herstellung von kunstlichen Kronen. 
FUr einzelne Spezialmethoden sind besondere Apparate 
und Instrumente ersonnen und zusammengestellt; diese 
werden bei Darstellung der betreffenden Sonderarbeit Er
wii.hnung finden. 

FUr die Vorbereitung der Kronenarbeit im Operations
zimmer des Zahnarztes sind dieselben Instrumente er
forderlich, die auch den iibrigen zahnii.rztlichen Arbeiten 
dienen. Wir brauchen Exkavatoren und Schmelzmesser, 
Bohrer, Schleifsteine und aIle Instrumente fUr die Wurzel
kanalbehandlung. Neben diesen selbstverstii.ndlich vor-

Abb. 2. Dentimeoor mit fedemdem Hals nach Lennox. 

Abb. 3. Ambo13 fiir die Kronenarbeit. Abb. 4. Kronenschere. 

handenen Werkzeugen benotigen wir noch eine Anzahl Spezialinstrumente. 
Zum MaBnehmen, d. h . zur Feststellung des Wurzelumfanges dient der Denti
meter, ein Instrument, durch dessen HaIsteil sich die Enden eines schmieg
samen Messingdrahtes hindurchstecken und als Schlinge formen lassen, mit 
der man den Zahnhals umfassen und messen kann. Als besonders praktisch 
ist der Dentimeter mit federndem Halse nach Lennox zu nennen; derselbe 
leistet insbesondere bei der Messung des Umfanges der Stumpfe weit nach 
hinten stehender Zahne gute Dienste (Abb. 2). 

Wir brauchen ferner eine kleine Blechschere mit kurzen, gebogenen Schneid en 
(Abb. 4). 

Weiter benotigen wir einen kleinen AmboB (Abb. 3), der einen allmahlich 
zulaufenden, runden, hornformigen Fortsatz haben muB, auf den man Ringe 
verschiedenen Umfanges aufschieben, bearbeiten, hammern usw. kann. AuBerdem 

29* 
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ist eine Ringerweiterungszange (Abb. 5) und eine technische Universalzange 
(Abb. 6) fiir die Kronenarbeit unentbehrlich. 

Bei dem Einprobieren der Kronenringe leisten uns zwei Spezialinstrumente 
gute Dienste, die dem Heraufdriicken des Ringes und dem Herunterziehen 
desselben dienen (Abb. 7). Fiir das Erfassen der Stifte, die bei der Kronen
arbeit Verwendung finden, sind Zangen mit rohrenformig ausgehohltem Maul 
niitzlich, da sie ein Entweichen des Stiftes sicher verhindern (Abb. 8 u. 9). 

Abb.5. Ringerweiterungszange. Abb. 6. Technische Universalzange. 

IV. Die Materialien der Kronenarbeit. 
Es ist im allgemeinen ratsam, nur Edelmetalle fUr die Kronenarbeit zu ver

wenden. Die unechten Metalle sind fiir die Verarbeitung zu kiinstlichen Kronen 
so wenig geeignet, daB die Ersparnis, die in ihrer Verwendung liegt, durch die 
Nachteile, die mit ihrer Verarbeitung verbunden sind, oder die sich im Ge
brauch der aus ihnen hergestellten Arbeiten ergeben, verloren geht. Insbesondere 
scheiden diejenigen unechten Metalle, die sich nicht fiir das GuBverfahren eignen, 
aus. Als brauchbar fiir Kronenarbeiten kann die Randolflegierung gelten. 

Wir kommen weiter unten auf die Verarbeitung dieses Metalles zuriick. 
Mit der Frage der Herstellung von Kronen- und Briickenarbeiten aus un

echtem Metall haben sich u . a. besonders Silbermann, Weikart und Scheiwe 
beschMtigt. Silber mann stellte fest, daB unechte Metalle sich im Munde 
gut halten, wenn sie nicht mit Lot verbunden sind. Scheiwe sieht den Grund 
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hierfur darin, daB durch das Lot die Bedingungen fur elektrolytische Erschei
nungen und Korrosionsvorgange gegeben sind. Weikart hat bei gezogenen 
Randolfkronen bereits nach kurzer Zeit Gewichtsabnahme und Verfarbung 
feststellen mussen. Scheiwe. kommt zu dem SchluB, daB "aus unechtem 
Metall lot£rei hergestellte Kronen- und Bruckenarbeiten zwar Imine einwand
freie, d. h. dem Gold gleiche Haltbarkeit aufweisen, aber doch bedeutend 

Abb. 7. Instrumente zum Hinauf
driicken und Herunterzichen der 

T{ronenringe. (Nach Bruhn). 

langer ihren Zweck erfullen konnen, als wenn 
man bei ihrer Anfertigung Lot verwendet" . 

Eingehende metallurgische Untersuchungen 
uber die Bewertung der Legierungen als 

Abb.8. Die Stiftzange, 
bajonettformig. 

Abb. 9. Die Stiftzange, 
gebogen. 

Prothesenmaterial sind von F. Schon beck angestellt und veroffentlicht 
worden . Schonb eck hat unter der Bezeichnung "Cheko-Legierung" ein Ersatz
material fiir Gold zur Herstellung von Kronen- und Bruckenarbeiten angegeben. 

Auf die Verwendungsmoglichkeit des Wiplametalls bei Kronenarbeiten 
weist Horina hin. 

Ein vorziigliches Material fUr gewisse Teile der Kronenarbeit war um seiner 
Schmiegsamkeit und seines hohen Schmelzpunktes willen das reine Platinblech, 
fur Wurzelstifte wegen seiner Harte das Platin-Iridium (Platin mit 201l/0 Iridium
Zusatz). Heute, wo dieses Material wegen seines hohen Preises weniger fiir 
den allgemeinen Gebrauch in Betracht kommt, verwenden wir an Stelle des 
Platins hochkaratiges Gold in verschiedenen Legierungen, je nach dem Zwecke, 
dem es dienen soIl, und zwar fUr Kronenringe 23 kar. Gold, fur Kronen- und 
Bruckenkorper 22 kar. Gold, fur Stifte hingegen 16 kar. Gold mit einem Platin-
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zusatz. Es lassen sich auch Goldarten niedrigen Karates, also 18, 16 und 14 
kar. Gold fUr Kronenarbeiten verwenden und mit Loten von entsprechend 
niedrigerem Karat 16ten, doch hat man dann mit einer Verfarbung des Materials 
im Munde zu rechnen. Die vortrefflichen Lote, die durch die Edelmetallschmelzen 
in den Handel gebracht werden, lassen die Selbstbereitung der meisten Lot
arten nicht mehr lohnend erscheinen. Man 16tet Platin mit Feingold, oder 
wenn die Arbeit etwa bei Verwendung schwer flieBender Emaillen sehr hohen 
Hitzegraden ausgesetzt werden muB, mit einem besonderen, im Handel er
haltlichen Platinlot. Zum Loten von 23, 22, 18, 16 und 14 kar. Golde benutzt 
man die mit der entsprechenden Bezeichnung in den Handel gebrachten Gold
lote und achtet darauf, daB in der Verwendung der Lote stets die richtige 
Reihenfolge beachtet wird, daB also stets die Verwendung leichter flieBenden 
Lotes bei mehreren Lotungen derselben Arbeit der vorhergehenden Lotung 
folgen muB. 

Als Material fUr die Kronenarbeit ist noch das Porzellan zu erwahnen, dessen 
Verwendung in einem besonderen Abschnitte dieses Werkes ihre ausfUhrliche 
Darstellung findet. 

v. Die Kronenarten. 
Es ist im Laufe der Zeit eine fast unubersehbare Zahl verschiedener Kronen

typen entstanden und in der Literatur beschrieben worden; daher findet man 
vielfach in den Lehr- und Handbuchern 

Abb.lO. Goldkrone 
auf Stumpf im 
Langsschnitt. 

wertlose, selten zu dauernder Anwendung 
gelangte Kronenarten mit aufgefiihrt. Wir 
mochten hier, um den Studierenden nicht 
zu verwirren und dem Praktiker nur sichere 
Wege zu weisen, ausschlieBlich die erprobten 
Kronentypen beschreiben, die einwandfrei 
allen Anforderungen entsprechen, die, wie 
wir weiter vorne ausfuhrten, an eine kunst
liche Krone gestellt werden mussen. 

Wir konnen die kunstlichen Kronen der Abb. II. Stiftzahn 
Hauptsache nach in zwei Gruppen einteilen : im Langsschnitt. 
Die erste Gruppe, nach dem seither fUr 

ihre Herstellung meist verwandtem Material bezeichnet, ist die Goldkrone. 
Sie tindet ihren Halt an einem Zahnstumpf, der von ihr uberkappt wird. Die 
zweite Gruppe der kiinstlichen Kronen ist der Stiftzahn, der mit einem Stift 
in die Wurzel des zu ersetzenden Zahnes eingreift. Hier unterscheiden wir 
wiederum den einfachen Stiftzahn, der lediglich durch den Stift seinen Halt 
gewinnt, und den Stiftzahn mit Wurzelring (Richmond-Wurzelbandkrone). Die 
Goldkrone dient vornehmlich der Arbeitsleistung im Kauakte und der Ver
vollstandigung der Zahnreihe, der Stiftzahn neben diesem Zwecke auch kos
metischen Rucksichten. Zwischen beiden Typen liegt eine Reihe von Zwischen
formen. 

Einen grundlegenden Unterschied zwischen der Vollkrone und dem Stift· 
zahn hat man darin zu sehen, daB die Verwendung des Stiftzahnes eine Devi
talisierung des Zahnes erforderlich macht, wahrend bei der Vollkrone der tragende 
Zahnstumpf unter Umstanden lebend erhalten werden kann. 
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(Metallkrone. ) 
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An den nach auBen nicht sichtbaren Stellen des Mundes im Bereiche der 
Bikuspidaten und Molaren bildet die Goldkrone, als der starkste und fUr 
die Kauarbeit geeignetste Typ unter den kiinstlichen Kronen, den besten 
Ersatz £iir die zugrunde gegangene natiirliche Zahnkrone. Ihre Anwendung 
ist, wie bereits im allgemeinen Teil dieses Abschnittes ausge£iihrt wurde, iiberall 
da indiziert, wo die natiirliche Krone nicht mehr zur Ausiibung des Kauaktes 
geniigt und auch durch Fiillungen nicht mehr fiir diese Funktion brauchbar 
gemacht werden kann, ebenso da, wo bereits eine vielfache Erganzung der natiir
lichen Krone durch Fiillungen stattgefunden hat und die Ge£ahr besteht, daB 
durch das Umsichgreifen sekundarer Caries oder durch ein Bersten des 
schwachen Zahngeriistes bald ein Zustand eintreten konne, der es nicht mehr 
erlauben wiirde, dem Zahnstumpf eine kiinstliche Krone aufzusetzen. In letz
terem FaIle muB die Notwendigkeit des Kronenersatzes rechtzeitig erkannt 
und dem Patienten zum BewuBtsein gebracht werden, wenn nicht die Moglich
keit des Kronenersatzes iiberhaupt verloren gehen solI. Es verdient dies, wenn 
es sich um hintere Zahne handelt, besondere Betonung, da der Patient den 
Vorderzahnen gegeniiber schon aus kosmetischen Griinden leichter die Not
wendigkeit des Kronenersatzes einsieht. 

Um die dauernde gute Funktion einer Goldkrone sicherzustellen, is t 
eine zweckentsprechende Vorbereitung des Zahnstumpfes, ein 
genauer AnschluB des Kronenringes um den Zahnhals, eine starke 
in richtiger Artikulation mit den Gegenzahnen stehende Kauflache 
und ein guter seitlicher Kontakt der kiinstlichen Krone mit ihren 
Nachbarzahnen erforderlich. Wenn diese Bedingungen in allen Punkten 
erfiillt sind und die Krone, aus geeignetem Material ge£ertigt, eine saubere 
technische Ausfiihrung erfahren hat, laBt sich fiir ihren Bestand die beste Pro
gnose stellen; eine solche Goldkrone kann iiber J ahrzehnte hinaus ihre Dienste tun. 

A. V orbereitung des Zahnstumpfes als Trager einer 
Goldkrone. 

1. Innere Herrichtung des Stumpfes. 
Bei der Vorbereitung des Zahnstumpfes zum Trager einer Goldkrone steht 

eine prinzipielle Frage im Vordergrund der Erwagungen, die noch nicht als 
entschieden gelten kann. Es ist dies die Frage, 0 b die Krone a uch 
einem lebenden Zahnstumpfe aufgefiigt werden darf, oder ob 
die Devitalisation der Zahnpulpa und die Fiillung der Wurzel
kanale in jedem Falle der t.Jberkappung eines Zahnes voraus
zugehen hat. Bei Erorterung dieser Frage scheiden selbstverstandlich die
jenigen Falle aus, in denen Goldkronen den natiirlichen Zii.hnen nur fiir geraume 
Zeit als Trager oder Stiitzen fiir Regulierungsapparate, Verbande usw. auf
gesetzt werden. Rier kommt naturgemaB eine grundsatzliche Devitalisation 
nicht in Betracht. Es fragt sich vielmehr, ob da, wo die Goldkrone als Prothese 
fiir die natiirliche Zahnkrone Verwendung finden solI, die Entfernung der Zahn
pulpa zur Regel zu machen ist. 
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Wahrend anfanglich die moglichste Erhaltung der Vitalitat der Pulpa 
bei der Uberkronung eines Zahnes als das selbstverstandliche Verlahren galt, 
ergaben sich mit der Zeit gegen die Verwendung Ie bender Zahnstiimpfe als 
Kronentrager eine Reihe von Bedenken, die sich auf folgende Beobachtungen 
griindeten: FUr die Herstellung einer Goldkrone mit starker Kauflache und 
gut anliegendem Ring ist eine allseitige tiefe Beschleifung der natiirlichen Krone 
erlorderlich, um eine vollige Parallelitat der Seitenwande zu erzielen, oder dem 
Stumpfe eine konische Form zu geben und zugleich geniigenden Raum fiir 
einen starken gegossenen Kronendeckel zu schaffen. Diese Beschleifung bringt 
oft so groBe Unannehmlichkeiten fiir den Patienten mit sich, daB die Exaktheit 
der Arbeit durch die sich daraus ergebenden Widerstande leidet. Auch bedeutet 
die vollstandige Entfernung des Schmelzes und die Beschleifung des Zahn
beines eine allseitige periphere Verletzung der Zahnpulpa, die heftige Reiz
erscheinungen hervorrufen kann und nicht selten zu akuten Pulpitiden oder 
zu chronischen Entziindungen und Neuralgien fiihrt. 

Es wandten sich daher gerade diejenigen Zahnarzte, denen besonders 
daran lag, ihre Kronen- und Briickenarbeiten auf die zuverlassigte Grundlage 
zu stelien, allmahlich dem Grundsatze zu, die zu Kronen- oder Briickentragern 
ausersehenen Zahne zu devitalisieren, ihre Pulpa bis zu den letzten erreichbaren 
Auslaufern zu entfernen und die Wurzelkanale sorgfaltig zu fiillen. Als dieses 
Verlahren zum Prinzip erhoben und in der Lehre weitergegeben wurde, war 
der Widerspruch, der sich vielfach dagegen erhob, wohl zu verstehen, da die
jenigen Zahnarzte, denen man zumutete, sich das Prinzip zu eigen zu machen, 
in Anschauungen erzogen waren, die die Erhaltung der lebenden Pulpa, wo sie 
irgend moglich schien, als erste Pflicht des Zahnarztes gelten lieBen. Allmahlich 
aber schwand dieser Widerstand, da immer mehr gewichtige Stimmen sich fiir 
die Devitalisation aussprachen und die Praxis ihnen Recht gab. So fiihrte sich 
der Grundsatz allgemein ein und bewahrte sich, wie wir hervorheben miissen, 
iiberall da, wo die Vorbereitung des Wurzelinnern mit der erlorderlichen Sorg
faIt geschah. 

Auch wir haben die Devitalisation der Kronentrager konsequent seit Jahr
zehnten durchgefiihrt und nur unter besonderen Verhaltnissen auf dieselbe ver
zichtet. Solche Ausnahmen machten wir dann nur, wenn es sich um die Uber
kappung von Zahnen alterer Personen handelte, bei denen schon eine erhebliche 
Verengerung des Pulpenraumes durch sekundare Dentinablagerung anzu
nehmen war. 

Unter den amerikanischen Zahnarzten gab es eine ganze Reihe namhafter 
Autoren, die die Devitalisation des Zahnes vor seiner Uberkappung befiir
worteten, so Peeso, Harlan, Kirk, Rhein u. a., wahrend andere, wie Black, 
Guilfort, Hunt, ein solches Vorgehen nicht fiir prinzipiell angebracht hielten. 
Logan stellt sich auf einen vermittelnden Stand, der die Frage der Devitali
sation von Fall zu Fall, je nach der Starke der zu erwartenden Pulpareizung 
beantwortet. Diese wichtige und viel umstrittene Frage, ob die als Trager 
von Einzelkronen oder als Briickenpfeiler dienenden natiirlichen Zahnstiimpfe 
zu devitalisieren seien, hat somit eine prinzipielle Entscheidung bislang nicht 
gefunden. In dem letzten Jahrzehnt haben jedoch Gesichtspunkte fiir die Be
urteilung dieser Frage Bedeutung erlangt, die friiher, als der Streit um die Devita
lisation oder Lebenderhaltung gefiihrt wurde, noch nicht in Betracht kamen. 
Dieselben ergaben sich aus der Erkenntnis der Gefahr einer fokalen Infektion 
ent£ernt liegender Organe und des Gesamtorganismus von Herden aus, die 
in der Umgebung toter Zahne und von ihnen verursacht, im Kieferknochen 
bestanden. Nach den von Fischer, Rosenow, Billings, Hartzell, Henrici 
u. a. ge£iihrten Untersuchungen kann es heute keinem Zweifel mehr unter-
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liegen, daB eine solche Gefahr besteht, und daB in zahlreichen Fallen Arthritiden, 
Endokarditiden und andere Erkrankungen auf eine von periapikalen Herden 
ausgehende Infektion zuriickzufiihren waren. Wirtz hat bereits vor langeren 
Jahren die Bedeutung der in der Umgebung des Zahnes auftretenden Ver
anderungen fiir Erkrankungen des Auges und seiner Umgebung nachgewiesen. 
Wenn man nun auch bei der Beurteilung einer Infektionsmoglichkeit bei uns nicht 
so w<tit geht, wie es zeitweise in Amerika geschah, wo das Verbleiben jeglichen 
toten Zahnes in der Mundhohle perhorresciert wurde, so fallt doch die Moglich
keit, daB die Umgebung toter Zahne zum Ausgangsort schwerer Organ- oder 
Allgemeinerkrankungen werden kann, so sehr fiir die Entscheidung der Frage 
ins Gewicht, von der wir hier ausgingen, daB man der Lebenderhaltung zu iiber
kronender Zahne heute ein groBeres Recht zuzusprechen verpflichtet ist, als 
dies frUber geschah. - Auch bei uns sind inzwischen zahlreiche Stimmen 
laut geworden, die sich gegen die grundsatzliche Devitalisation der Kronen
trager und Briickenpfeiler aussprechen. Unter ihnen ist Pichler zu nennen, 
der den Reizerscheinungen bei und nach dem Beschleifen lebender Stiimpfe sehr 
griindlich nachgegangen ist und iiber eine erfolgreiche Abwehr derselben durch 
ein von ihm angegebenes Schutzverfahren berichtet. Pich ler gibt an sich 
zu, "daB das ausreichende Zuschleifen eines lebenden Zahnes in den meisten 
Fallen so schmerzhaft sei, daB man schon dadurch genotigt ware, vorher die 
Pulpa zu entfernen, und daB bei Erhaltung der Pulpa haufig hochgradige 
Reizungen und Hyperamien der Pulpa und schlieBlich Pulpitis und Gangran 
der Pulpa auftreten". Pichler sucht diesen Erscheinungen dadurch vorzu
beugen, daB er den "durch das Abschleifen schwer verwundeten Zahn" nach 
allgemein chirurgischen Prinzipien mit einem Wundverband zu verse hen 
pflegt. Zu diesem Behuf atzt Pichler die Dentinwundflache mit lO-15%iger 
Lapislosung, wie es auch von Schroder, Riechelmann, Logan empfohlen 
wurde. Er bezweckt dadurch die Bildung eines antiseptischen Schorfes an 
den wunden, freiliegenden Querschnitten der Odontoblasten. Nach Abspiilen 
des Uberschusses an Lapislosung trocknet Pichler den Stumpf mit Alkohol 
und warmer Luft und bedeekt ihn wasserdicht mit einer provisorischen Krone, 
die mit einer Pasta aus Zinkoxyd und Nelkenol oder mit Guttapercha be
festigt wird. 

Auch von anderen Autoren ist das Atzen der Stumpfoberflache mit Lapis
losung und die provisorische Uberkappung von Kronenstiimpfen mit Celluloid
oder Zinnkappen empfohlen worden (Schroder, Rank). - Dieser Schutz
verband solI aIle Reize fernhalten, so daB sich der Stumpf in der nachsten 
Sitzung als gesund und reizlos erweist und nach wiederholter Atzung der Ober
flache mit der definitiven Krone versehen werden kann, ohne daB nun noch 
die Gefahr einer Reizung oder Entziindung der Pulpa zu befiirehten ware. 
Pichler betont die Notwendigkeit, den lebenden Stumpf aufs sorgsamste mit 
der Lupe und einer sehr feinen Sonde zu untersuchen. Zeigt sich dabei, daB 
ein Pulpenhorn freiliegt, so schreitet er zur Kauterisation, Ausraumung und 
Fiillung der Wurzelkanale. 

Wustrow empfiehlt, urn die reizende Saurewirkung auf die Pulpa beim 
Aufzementieren von Kronen zu verhiiten, die Anwendung der J aco bsenschen 
Unterfiillung. Auch Schroder hat sich gegen die prinzipielle Devitalisation 
der Kronentrager ausgesprochen. Er halt die Abatzung der Pulpa vor der 
Uberkronung fiir angezeigt bei Zahnen mit freiliegendem Zahnhals, die bereits 
eine Uberempfindlichkeit aufwoisen, boi Zahnen, die urn der Artikulation 
willen stark gekiirzt werden miissen oder sehr niedrig sind und scharf vom 
BiB getroffen werden. Schroder empfiehlt, sich keiner der beiden extremen 
Anschauungen anzuschlieBen, sondern die Frage der Devitalisation von Fall 
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zu Fall zu entscheiden und dabei das Prinzip zu vertreten, nach Moglichkeit 
die Pulpa zu erhalten. 

Das Vorgehen bei der Devitalisation, bei der Ausraumung und Fiillung 
der Wurzelkanale vor der Dberkappung eines Zahnes zeigt keine Abweichungen 
von den in der konservierenden Zahnheilkunde ublichen RegeIn der Wurzel
behandlung, doch kann bei der Praparation des 1nneren des Kronenstumpfes 
oft mit noch groBerer Griindlichkeit verfahren werden, wei! wir hier in der 
Lage sind, statt von einer engen Kavitat aus in haufig stark divergierende 
Kanale eindringen zu mussen, soviel von der natiirlichen Krone abzutragen 
und das Cavum pulpae so weit zu offnen, daB wir einen klaren "Oberblick uber 
den anatomischen Bau des Zahninnern, uber die Lage der einzeInen Wurzel
eingange und den Verlauf der Kanale gewinnen und die Nadel in der Richtung 
des Verlaufes einer jeden Wurzel einfiihren konnen. 

War die Pulpa eines Zahnes, der zum Trager einer Goldkrone ausersehen 
ist, septisch zerfallen, so hat der Ausraumung, der griindlichen Desinfektion 
und Fullung der Kanale, eine langere Bewahrungsfrist zu folgen, ehe die Krone 
dem Stumpfe aufgefugt wird, sofern nicht durch die chirurgische Abtragung 
der Wurzelspitze die Infektionsgefahr vollig beseitigt erscheint. 

2. Die iiuJ3ere Rerrichtung des Stumpfes. 
a) Bedeutung und Wiederherstellung der 1nterdentaldistanz. 

Bevor man nach AbschluB der Wurzelbehandlung die auBere Bearbeitung 
des Wurzelstumpfes beginnt, ist zu priifen, ob die Nachbarzahne nicht so 
sehr zusammengeruckt sind, daB die normale 1nterdentaldistanz zwischen 
ihnen und dem zu uberkappenden Zahn verloren ging. Es ist dies ein Zustand, 
auf den u. a. Sandbloom hinwies, der haufig zu beobachten ist, wenn die 
Kontaktpunkte an den ApproximaI£Iachen der naturlichen Zahne schon langer 
fehlten. Der dadurch bedingte Raummangel erschwert die exakte Herrichtung 
des Stumpfes an seinen ApproximaI£Iachen, vor allem aber wird die Verminderung 
der 1nterdentaldistanz nacb dem Einsetzen der kiinstlichen Krone verhangnisvoll. 
Bedeutet schon das Einfugen des Kronenbleches zwischen Wurzel und Zahn
fleisch eine gewisse Raumbeengung, so entsteht, wie Pichler ausfiihrt, Raum
mangel fiir die Zahnfleischpapille und schlieBlich sogar fiir das knocherne 
Alveolarseptum, wenn versaumt wird, die geschwundene Interdentaldistanz 
bis zur normalen Breite wieder herzustellen (Abb. 12)_ Es ist daher, ehe man 
mit der Praparation des Stumpfes beginnt, zu untersuchen, ob die Interdental
distanz beiderseits normal geblieben ist. 1st dies nicht der Fall, dann hat man 
eine allmahliche Separation vorzunehmen, durch die soviel Platz gewonnen 
werden muB, daB eine Krone von normaler anatomischer GroBe und Form mit 
richtigem Kontakt zwischen den Nachbarzahnen Platz findet. 

b) Gesichtspunkte fur die Formung des Wurzelumfanges. Die 
Anforderungen, die an den Sitz des Kronenringes und daher an die auBere 
Formung des Stump£es zu stellen sind, ergeben sich aus der zwiefachen Auf
gabe, die der Ring als Befestigungstei! der Krone und als Schutz des Trager
stumpfes zu erfillien hat. Beide Aufgaben erfordern einen durchaus £esten 
AnschluB des Ringes an diejenige Stelle des Stumpfhalses, bis zu der er 
herabreichen und die er umfassen solI. Diese Stelle muB uber dem Liga
mentum circulare liegen; dieses darf nicht durch den Ring vom Zahnhals 
abgelost, der Ring nicht bis zum knochernen Alveolarrand herabgedruckt 
werden, da sonst eine dauernde Schadigung eintritt. Die anatomische Form 
der verschiedenen Zahne ist bei der Bestimmung des Verlaufes des unteren 
Randes des Kronenringes zu berucksichtigen. Bei den Bikuspidaten und Molaren 
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finden wir vielfach Vertie£ungen unter der Schmelzgrenze, z. B. bei den unteren 
II. Molaren, die in der Regel an der distalen Seite eine Delle aufweisen, die 
sich nicht mit der tibrigen Flache des Stumpfhalses in eine Ebene bringen laBt. 
Wo derartige Einbuchtungen vorhanden sind, darf der Zahnhals nicht tiefer 
als im Verlaufe der Schmelzgrenze yom Ringe erfaBt und muB dementsprechend 
prapariert werden. 

Man muB sich, bevor man mit der Praparation des Stumpfes beginnt, tiber 
die Verhaltnisse klar sein, die im Einzelfalle vorliegen, und daraus die fur eine 
exakte Vorbereitung bedeutsamen Folgerungen ziehen. Es muB - ganz allgemein 
gesprochen - dem Zahnstumpf diejenige Form gegeben werden, die fur die 
Scha££ung der gtinstigsten hygieni
schen Verhaltnisse erforderlich ist 
( Got t lie b). Hierfur ist insbesondere 
die Tiefe der Zahnfleischtasche und 
der jeweilige Stand des Epithelan
satzes am Zahn zu beriicksichtigen. 

Uber die Tiefe der physiologi
schen Zahnfleischtasche liegen man
nigfache Unt.ersuchungsergebnisse 
vor. Gottlieb stellt als das Ideal 
der Taschentiefe einen Zustand hin, 
bei dem eine Zahnfleischtasche iiber
haupt nicht ausgebildet ist, wie er 
nach Or b an und Kohler bei Mensch 

Abb. 12. Molarenstumpf mit Krone, auf deren 
beiden Seiten die Interdentaldistanz abnorm 

klein ist. (Aus Pichler.) 

und Tier tatsachlich vorkommt. Blumentritt kommt auf Grund zahlreicher 
Messungen zu dem SchluB, daB eine Taschentiefe bis zu 1,55 mm als phy
siologisch und dariiber hinaus als pathologisch anzusehen sei. Er gibt auch 
Methoden zur Messung der Taschentiefe an. 

Auch Weski u. a. haben sich mit dieser Frage mehr oder weniger ausgiebig 
beschaftigt und kommen zu gleichen oder 
ahnlichen Ergebnissen, so Prothero: 
1-1,5 mm, Orton bis 2 mm, Preiswerk: 
1-2 mm. 

Sehr eingehende Untersuchungenhaben 
Orban und Kohler auf diesem Gebiete 
angestellt. Sie fanden in 356 untersuch
ten Fallen folgende MaBe der Taschen
tiefe: in 45% weniger als 1/2 mm, in 29% 
zwischen 0,5 und 1 mm, in etwa 26% 
iiber 1 mm. Das arithmetische Mittel 
ergibt 0,84 mm in vivo. 

Die Praparation des Stumpfes muB, 

Abb. 13. Der abstehende Rand des Ringes 
schneidet ins Zahnfleisch ein oder drangt 
es von der Wurzel abo (Aus Pichler.) 

wie Gottlieb hervorhebt, unter peinlichster Schonung des Epithelansatzes 
bis zum Boden der Zahnfleischtasche durchgefiihrt werden. Der Zahn ist dabei 
so zu formen, daB der groBte Umfang des fertig praparierten Stumpfes dicht 
tiber dem Zirkularbande liegt, so daB der Kronenring in situ das Ligamentum 
circulare nicht schadigt und dem so praparierten Zahnhalse ganz exakt anliegt. 
Wtirde die groBte Zirkumferenz des praparierten Stumpfes nicht an dieser 
Stelle liegen und miiBte der Ring, um an den ihm bestimmten Platz zu gelangen, 
eine Stelle von groBerem Umfang passieren, dann wiirde der untere Rand des 
Ringes den Zahnhals nicht fest umschlieBen konnen, sondern von ihm ab
stehen (Abb. 13). 
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DasAbstehen des Wurzelringes aber isteinKardinalfehlereiner Krone. Pichler 
spricht sich iiber die iiblen Folgen des Abstehens des Kronenringes wie folgt aus: 

"Der abstehende freie Rand des Ringes schneidet entweder ins Zahnfleisch ein oder 
hebt das Zahnfleisch von der Wurzel abo Beides reizt und fiihrt zur Entziindung, haufig 

Abb. 14. Ungeniigend beschliffener Stumpf, 
daher Abstehen des Kronenrandes von der 

Wurzel (Aus Pichler.). 

zur Eiterung und spater zum Schwinden 
des Zahnfleisches. Sobald dieses aufgelockgrt 
oder geschwunden ist, so daB es den Ring 
nicht mehr iiberall straff umschlieBt, kommt 
es zu!!l Liegenbleiben von Speiseresten unter 
dem Uberhang. Diese geraten in Garung und 
Faulnis, der Zement lost sich auf und der 
Schmutzwinkel wird dadurch immer tiefer. 
In vielen Fallen entsteht durch die sauren 
Produkte dieser Garung eine Caries der Wurzel 
gefahrlichster Art, in anderen Fallen bilden 
sich eiternde Zahnfleischtaschen und der Zahn 
fallt schlieBlich einer fortschreitenden Pyor
rhoe zum Opfer. Nur in den allergiinstigsten 
Fallen, die immun gegen Caries sind und 
keine Neigung zur Alveolarpyorrhoe haben, 
kommt der ProzeB nach ausgiebigem Schwin

den des Zahnfleisches bis zur EntbloBung des ganzen Kronenringes zum Stillstand". 
In sehr vielen Fallen findet man keine gute Vorbereitung der zu Tragern 

von Kronen gewahlten Stiimpfe, infolgedessen einen mangelhaften RandschluB 

Abb. 15. Steine zum Herabschleifen der Stiimpfe. 
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der Wurzelringe und unzureichenden Schutz der Stiimp£e gegen sekundare 
Caries. Der schweizerische Zahnarzt Kuhn berichtet, daB unter 112 von ihm 
auf die Herrichtung des Tragerstumpfes und den SchluB des Kronenringes 
untersuchten Zahnen mit kiinstlichen Kronen nur 24 korrekt prapariert waren 
und einen festanliegenden Wurzelring besaBen, wahrend 16 mittelmaBig und 72 
schlecht hergerichtet waren. Von diesen letzteren zeigte mehr als die Halfte 
sekundare Caries. 

Gottlie b hebt den prophylaktischen Wert einer richtigen Stumpfpraparation 
hinsichtlich der Entstehung paradentitischer Vorgange hervor. 

Urn ein Abstehen des Kronenringes zu vermeiden, ist daher bei der Formung 
des Zahnstumpfes darauf hinzuwirken, daB alle Bedingungen fiir einen festen 
RingschluB erfiillt werden. Am leichtesten kann dies dadurch geschehen, daB 
man den Stumpf konisch formt. Wir ziehen im allgemeinen jedoch eine 
moglichst parallele Gestaltung der Stumpfwande vor, um dem Ringe eine 
Fiihrung in bestimmter Richtung zu geben. Freilich muB die Beschleifung 
des Stumpfes dann mit groBter Sorgfalt geschehen, da geringe Fehler unbedingt 
dazu fiihren, daB der Ring an der entsprechenden Stelle vom Stumpfhalse 
absteht (Abb. 14). 

In zwei Fallen verbietet sich die parallele Gestaltung der Stumpfwande, 
also eine Zwangsfiihrung des ganzen Kronenringes von selbst, namlich dann, 
wenn die Tragerkronen einer Briicke divergierenden Pfeilern aufgefUgt werden 
Bollen oder - und dies gilt ebenso fiir Einzelkronen wie fiir Briicken - wenn 
die Nachbarzahne durch ihre enge oder schrage Stellung den Raum so beengen 
und die Einfiihrung der Krone oder Briicke an sich so erschweren, daB jede 
Zwangsfiihrung an den Wanden des oder der Stiimpfe das Einsetzen der Krone 
oder Briicke unmoglich machen wiirde. 

Wenn die Wurzeln eines Zahnes, der mit einer Goldkrone versehen werden 
soll, freiliegen, miissen die parallel oder konisch beschliffenen Stumpfwande 

Abb.16. Steine zum Beschleifen der labialen bzw. buccalen und lingualen Stumpfwande. 

Abb. 17. Scheiben zum Beschleifen der approximalen Stumpfwande. 
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so zu den Wurzeln hin verlaufen, und muB die Wolbung der Wurzeln so ge
staltet werden, daB ein die Wurzeln deckender, fest anliegender Ring uber 
den Stumpf gearbeitet werden kann. 

c) Vorgehen bei der auBeren Herrichtung. Man beginnt die auBere 
Praparation des Stumpfes damit, daB man mit dem Bohrer aIle cariose Sub
stanz und alte Fullungen von dem zu uberkronenden Zahn fortnimmt. Dies 
hat jedoch insofern mit einer Einschrankung zu geschehen, als man in manchen 
Fallen zunachst von der erkrankten Zahnsubstanz und von den alten FiiIlungen 
soviel stehen lassen muB, wie zur Erhaltung der Kontur des Zahnhalses erforder
lich ist, um hier das MaB nehmen zu konnen. Der Ausraumung der Krone mit 
dem Bohrer folgt das Beschleifen der AuBenwande und der Kauflache mit 
scharfen Carborundsteinen (Abb.15-18). Unschwer gelingt es mit rad- undlinsen-

Abb. 18. Steine zum Beschleifen des Stumpfhalses. 

formigen Steinen, den mittleren Teil der Wangen-, Lippen-, Zungen- und 
Gaumenflache des Stumpfes so stark zu beschleifen, daB der buccolinguale
Durchmesser hier genugend reduziert ist. Bei dieser Arbeit ist sorgfaltig darauf 
zu achten, daB jede Verletzung der Umgebung der Zahnstumpfe vermieden wird. 
Dies gilt besonders fUr das Zurechtschleifen der Zungenseite unterer Molaren. 
Die Zunge hat die ausgesprochene Neigung, sich jedem Fremdkorper, den man 
in den Munde bringt, zuzuwenden, der Zungengrund hebt sich gerade bei dem 
Bemiihen, die Zunge beiseite zu legen, besonders gern dem arbeitenden 
Instrument entgegen und wird auBerordentlich leicht von dem rotierenden 
Carborundrade erfaBt und verletzt, wenn nicht ausreichende SchutzmaB
regeln getroffen sind. Dieselben konnen entweder darin bestehen, daB der 
Arbeitende mit den Fingern der linken Hand die Zunge herabdriickt und die
selbe fernhalt oder darin, daB die Assistenz, die mit der einen Hand durch Auf
spritzen kalten Wassers den Schleifstein kuhlt, mit einem von der anderen Hand 
gefuhrten Zungenhalter oder Spiegel die Zunge vom Schleifrad fortdruckt. 

Abb. 19 zeigt einen von Schroder angegebenen Zungen- und Wangen
schutzer, mit dem sowohl die Zunge wie die Wange gleichzeitig zur Seite gehalten 
werden konnen, wahrend die Zahnreihe ubersichtlich und der Bearbeitung zu
ganglich bleibt. - Ein Universalmundwinkelhalter und Wangenschutzer ist 
von Lickteig angegeben (Abb.20). Um Verletzungen durch scharfschneidende 
Steine und Metallscheiben zu vermeiden, sind Hiilsen angewandt worden, die 
auf die Scheibe gesetzt werden und nur den dem Zahnstumpf zugewandten 
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Sektor der Scheibe wahrend des Gebrauches freilassen. Ein von Rank ver
besserter Scheibenschiitzer dieser Art erscheint gut verwendbar (Abb. 21), 
da der Schaft so lang ist, daB man bequem die hinteren Mahlzahne erreicht 
und gleichzeitig so diinn, daB er nicht an die Vorderzahne anstoBt und die Ein
fiihrung der Scheibe zwischen die hinteren Molaren hindert. 

Ein neuerdings von E. Dopke-Hannover in den Handel gebrachtes Hand
stiick fiir Papierschleifscheiben ist 
mit einem Wangenschutzbiigel ver~ 
sehen, der einen freien Uberblick 
iiber das Arbeitsfeld gestattet. 

Wesentlich schwieriger als das 
Beschleifen der Wangen- und 
Zungenseite ist die gleiche Arbeit 
an den mesialen und distalen 
Flachen der Stiimpfe, weil es hier, 
wenn die Nachbarzahne vorhanden 
sind, schwer oder von vornherein 
unmoglich ist, mit dem Carbo
rundstein in den Zwischenraum 
zu gelangen. Die Bearbeitung 
dieser Flachen muB unter pein
lichster Vermeidung jeder, auch 
der kleinsten Verletzung der Appro· 
ximal£lachen der Nachbarn ge
schehen. Der geringste, kaum 
wahrnehmbare Kratzer im Schmelz 
oder auch nur im Schmelzober
hautchen bedeutet eine Schadi
gung des Nachbarzahnes, da es 
kaum aus bleibenkann, daB an dieser 
Stelle mehr oder weniger bald ein 
carioser Herd entsteht. Es gilt 
daher, bei der Praparation der 
mesialen und distalen Stumpfwand 
mit groBter V orsicht vorzugehen. 
In manchen Fallen kann man durch 
vorherige Tamponade denZwischen
raum zwischen dem Stumpf und 
seinen Nachbarzahnen zunachst 
iiber die normale Interdentaldistanz 
erweitern und dann mit einer 
Separierfeile oder Diamantscheibe 

Abb.19. Zungen- und Wangenschiitzer 
nach Schroder. 

Aeussrrer Sitz. Innerer Sitz. 

Abb. 20. Mundwinkelschiitzer 
nach Lickteig. 

Abb. 21. Scheibenschiitzer nach Rank. 

soviel yom Stumpfe abtragen, daB man mit groben Papierscheiben eindringen und 
den Stumpf vollig beschleifen kann. Die Diamantscheibe ist fiir die Bearbeitung der 
approximalen Stump£wande sehr niitzlich, doch ist sie mit groBter Vorsicht zu 
gebrauchen, um Verletzungen der Weichteile, insbesondere der Interdental
papille zu vermeiden. Bei dem Arbeiten mit der Diamantscheibe ist darauf 
zu achten, daB dieselbe standig feucht gehalten wird. Einc zur Bcricsclung 
der Scheibe wohlgeeignete Vorrichtung zeigt Abb. 22. Oft ist man darauf 
angewiesen, die approximale Schmelzwand ziemlich wcit abzutragen, che man 
mit der Separierfeile oder mit der Diamantscheibe eindringen kann. Man 
unterschneidet dann mit feinen Rosenbohrern yom ausgehohlten Innern der 
Krone aus die Schmelzwand der Approximal£Iache und sprengt die aufragenden 
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Schmelzpartien mit dem SchmelzmeiBel fort. Pichler empfiehlt, die ganze 
approximale Vorwolbung nicht von auBen abzuschleifen, sondern sie mit einer 
messerformigen Carborundscheibe in einem Stuck wegzuschneiden (Abb. 23). 

Beim Abschleifen der bei
den Approximalwande des 
Stumpfes ist ebenso sehr dar
auf zu achten, daB nirgends 
Vorwolbungen, uberragende 
Kanten und Ecken bestehen 
bleiben, wie darauf, daB hier 
nicht eine Stufe in die Wand 
geschliffen wird , oder daB 
durch den Cervicalrand einer 
Kavitat eine Lucke oder ein 
Absatz entsteht. Liegt hier 
ein tie£gehender Defekt, so ist 
nach Beseitigung aller Caries 
der Boden der Kavitat soweit 

Abb. 22. Diamantscheibe mit Berieselungsapparat. mit Zement zu erhohen und 
gegen den Kavitatrand aus

zugleichen, daB das Beschleifen, das MaBnehmen und das Anpassen des 
Ringes einen exakten AbschluB gewahrleistet. 

Sind die vier Seiten der Zahnkrone genugend beschliffen, so hat der Quer
schnitt des Stumpfes eine quadratische bzw. rhombische Form. Es gilt nun, 
die Kanten zwischen der Wangen- und Zungenflache einerseits und den 
Approximalflachen andererseits abzutragen. Dies geschieht mit napf- und mit 

Abb. 23. Wegsohneiden der 
distalen Zahnw61bung mit einer 
dunnen Carborundscheibe, die 
die Form eines Kegelmantels 
hAt. Fur die mesiale Seite ver· 
wendet man eine ebene Soheibe. 

(Aus Pichler :) 

umgekehrt kegelformigen Carborundsteinen; auch mit linsen- und knospen
formigen Steinen lassen sich die Kanten runden. An manchen Stellen fiuB 
diese Arbeit mit dem Winkelstiicke vQrgenommen werden. - Wenn der Stumpf 
ringsum beschliffen ist, bleibt noch die Aufgabe, den uberhangenden Schmelz 
an und unter der Zahnfleischgrenze zu beseitigen. Es gelingt dies, wenn man 
das Zahnfleisch schonen will, selten mit Steinen und Finierern. Man bedient 
sich daher der SchmelzreiBer. 

Fur die Vorderzahne leisten die von Case angegebenen Instrumente (Abb. 24) 
gute Dienste. Sie haben eine 3 mm breite, scharfe, spitzwinkelig zu dem 
geraden Schaft verlaufende Schneide. Die Schlleidekante kann leicht unter den 
Zahnfleischrand und uber die hier stehen gebliebene Schmelzrandleiste geschoben 
werden. Schon die Beseitigung kleiner Schmelzstucke erfordert oft einen 
bedeutenden Kraftaufwand und eine sichere und geschickte Handhabung des 
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Instrumentes. Man faBt dasselbe mit der Faust und stutzt den Daumen fest 
auf die Krone des zu bearbeitenden Zahnes oder eines Nachbarn auf, um ein 
Abgleiten zu vermeiden, wahrend man die Schneidekante fest unterhalb der 
Schmelzleiste an die Wurzel preBt und mit Kraft anzieht. Man darf nicht 
versuchen, breite, kraftige Schmelzmassen mit dem 
SchmelzreiBer zu beseitigen, sondern man reiBt die 
Schmelzleiste in einzelnen Stucken los, nachdem man 
sie uberall da, wo man mit dem rotierenden Instru
ment hingelangen kann, mit kleinen Steinen oder Bohrern 
geschwacht oder eingeschnitten hat. Die Arbeitsleistung, 
die man von dem SchmelzreiBer verlangt, setzt voraus, 
daB das Instrument aus hartem Stahl hergestellt ist und 
stets sehr scharf gehalten wird. 

FUr die hinteren Zahne, insbesondere fur die Backen
und Mahlzahne des Unterkiefers, aber nicht ausschlieB
lich fur diese, ist ein von Harper konstruiertes Schmelz
messer sehr brauchbar (Abb. 25). Dasselbe besteht aus 
einem ziemlich langen, kraftigen Halter, der an seinem 
vorderen Ende eine quergestellte Einsatzvorrichtung, an 
seinem hinteren Ende eine Schraube tragt, mittels derer 

..::. 

Abb. 24. SchmelzreiBer 
nach Case. 

(Aus Pichler.) 

man die auswechselbaren Einsatzinstrumente festklemmen oder lockern kann. 
Zu diesem Halter gehoren eine Anzahl kleiner Stahlinstrumente, die im Prinzip 
den Caseschen SchmelzreiBern gleichen, aber verschiedene Form haben. 

Abb. 25. hmelz:reiBer und. Ha1ter 
na.ch Har per. (Ana Pi ohler.) 

Pichler beschreibt die Bearbeitung eines unteren Molaren mit dem Harper
schen SchmelzreiBer folgendermaBen: 

"Man~hii.lt den Halter in der Faust, ftihrt das hakenformige Ende unter den Zahn
fleischrand ein, bis man die Schneide wurzel warts von dem zu entfernenden Schmelzbuckel 
fest an die Wurzel ansetzen und durch starken Druck damit ein wenig in diesel be eindringen 
kann. Der Schaft des Halters ruht dabei auf den Kauflachen der anderen Kieferseite fest 
auf; damit diese nicht geschadigt werden, ist iiber einen Teil des Halters ein Gummischlauch 
gezogen. Diese Kauflachen bilden das Hypomochlion eines zweiarmigen Hebels; Druck 
auf den langeren Hebelarm bewegt den kiirzeren mit dem SchmelzreiBer armierten mit 
groBer Kraft und Prazision nach aufwarts, wobei der Schmelz in groBen Splittern von der 
Wurzel abgerissen wird. Fiir das Legen der ersten Breschen in den Schmelzring, der nahe 
dem Zahnfleisch nach dem Beschleifen noch steht, tut man gut, nicht die Schneide, sondern 
die eine Ecke der Schneide der Wurzel zuzuwenden und zunachst Langsrisse in den Schmelz
wulst zu reiBen. Dann erst arbeitet man mit der Schneide, um die zwischen den Rissen 
stehen gebliebenen Schmelzteile abzutragen und den Stumpf zu glatten" . 

Nach der Bearbeitung der Stumpfwande bzw. des Stumpfhalses mit den 
SchmelzreiBern glattet man aIle zuganglichen Stellen nochmals mit kleinen 
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Abb.26. Herrichtung eines oberen zweiten Molaren als Trager einer Goldkrone. 
a Zustand vor Beginn der Herrichtung. b Die cariose Substanz ist .ausgera.umt und die 
distale Schmelzwand durchbrochen. c Der fertig praparierte Stumpf von oben gesehen. 

spitzen Steinen und Finierern.. Dann untersucht man den Stumpf mit Mund
spiegel und Sonde sorgfaltig auf die Form und den Verlauf der Wande und etwa 

Abb. 27. ZUi: Aufnahme 
einer Goldkrone ~ertig pra
parierter Molar6nstumpf 

von der W angenseite 
gesehen. 

noch vorhandene Vorsprunge oder Stufen, die gege
benenfalls beseitigt werden mussen. Hat man sich 
davon uberzeugt, daB die Stumpfwande von derjenigen 
Stelle des Zahnhalses an, die der Kronenring umfas
sen solI, kronenwarts vollig parallel oder konisch 
und glatt verlaufen und keine Vorsprunge aufwei
sen, daB ferner am Zahnhals keine Stufe entstanden 
ist, so kann mit der Anfertigung der Krone begonnen 
werden (Abb. 26a, b, c; 27). 

Es sind von Vehe Untersuchungen angestellt 
worden zur Klarung der Frage, wieweit wohl im all
gemeinen bei der Praparation der Stumpfe fiir Ring
kronen der Schmelz der Stumpfrander restlos ent

fernt werden kann. Vehe kam zu dem Ergebnis, dass die Erreichung dieses 
Zieles, die restlose Entfernung des Schmelzes, in 65 0/ 0 der FaIle uberhaupt 
nicht moglich ist. 

B. Die Anfertignng der einfachen Goldkrone. 

1. Das Messen des Wurzelumfanges. 
Vorzugliche Dienste zur Gewinnung eines genauen MaBes fiir den Kronen

ring leisten ganz schmale papierdiinne, weichgegliihte Kupferstreifen, wie sie 

Abb. 28. MaBnehmen am fertig praparierten 
Molarenstumpf. 

von Hollingworth eingefiihrt 
waren. Als Ersatz fur dieses heute 
bei uns schwer erhaltliche Material 
sind etwas breitere Neusilberstreifen 
empfohlen und mit einem Instru
ment, das ihrer Anwendung dient, 
dem sog. Bandometer "Trestoni" 
in den Handel gebracht worden. 
Wir haben dasselbe im Abschnitt 
"Stiftzahn und Wurzelring" auf 
S. 508 beschrieben . Fur das Messen 
des Umfanges des Stumpfes eignet 
sich nicht minder ein feiner weicher 
Messingdraht, der mit Hilfe des 
Dentimeters (Abb. 28) um den 
Stumpfhals gelegt und zugedreht 



Abb.29. Wurzelmaf3 zu tief 
unter dem Zahnfleischrand 
angelegt, daher zu eng und 

nicht abhebbar. 
(Aus Pichler.) 

Das Messen des Wurzelumfanges. 

Abb.30. Del' Ring umfaf3t 
die Wurzel nicht rund her
urn, sondern diese mgt an 
einer Stelle in Stufenform 

hervor. (Aus Pichler.) 
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Abb. 31. Wurzelmaf3 zu weit, 
da es nicht in einer Ebene 
liegt, daher trotz ungeniigen
der Stumpfpraparation 3ob-

hebbar. (Aus Pichler.) : 

wird. Die Drahtschlinge dad von vornherein nicht zu weit sein; eine 
kurze Schlinge, die sich nach einigen wenigen Umdrehungen del' Enden 
dem Zahnhals fest anschmiegt, beha,lt am besten den genauen Sitz an del' fUr 
sie bestimmten Stelle. Darauf kommt es abel' beim Nehmen des RingmaBes 
VOl' allem an, um nicht Fehler entstehen zu lassen, die fur den Sitz des Ringes 
verhangnisvoll waren. Das zugedrehte DrahtmaB dad wedel' zu weit noch zu 
eng sein, dart daher nicht unterhalb del' fUr den Sitz des Ringes bestimmten 
Stelle genommen werden, da die Drahtschlinge dann, auch wenn del' Stumpf 
ganz richtig prapariert war, nicht von diesem abgestreift werden kann 
(Abb.29). 

1st del' Wurzelstumpf an einer Stelle bis unter das Zahnfleisch zersttirt, 
so ist sorgfaltig darauf zu achten, daB das RingmaB die Wurzel richtig umfaBt, 
anderenfalls stutzt sich del' danach angefertigte Kronenring auf den nicht 
ertaBten Wurzelteil und kann nicht uber den Stumpf geschoben werden (Abb. 30) 
Die Gefahr, daB das DrahtmaB den Stumpf zu tief wurzelwarts faBt, besteht, 
wenn infolge Atrophie des Alveolarrandes die sich verjungende Wurzel del' 
Drahtschlinge zuganglich ist. Zu weit wird das MaB, 
wenn die Schlinge nicht fest zugedreht war, odeI' 
wenn del' Verlauf des Drahtringes nicht in einer Ebene 
liegt (Abb. 31). Nun solI das DrahtmaB zwar mog
lichst in einer Ebene genommen werden, immer abel' 
ist dies mit Rucksicht auf den Verlauf des Alveolar
randes, des Ligamentum circulare und des Cervical
randes am Stumpf vorhandener Defekte nicht mog
lich. Wir werden weiter unten sehen, wie in diesem 
Fane die Lange des DrahtmaBes nicht zur Bemessung 
des Blechstreifens dienen dad, aus dem del' Kronen
ring gefertigt wird. Beim Nehmen des DrahtmaBes 
ist darauf zu achten, daB die zugedrehten Schlingen-

Abb. 32. RingmaU auf 
Gips gebettet. 

enden ein wenig kronenwarts ragen. Man schneidet das fertige DrahtmaB als
dann yom Dentimeter ab, hebt es vorsichtig vom Stumpf herunter und bettet 
es in eine weiche Gipsflache ein (Abb. 32), und zwar so, daB das heraufl'agende 
Schlingenende nach oben liegt. Es ist dies fUr die richtige Praparation des 
unteren, del' Wurzel zugekehrten Randes des Kronenringes von Bedeutung. 

Das Messen des Wurzelumfanges kann auch mit Hilfe von fertigen Ring
maBen verschiedenen Umfanges geschehen (Abb. 33). W. Herbst hat 17 Ringe 
aus dunnem, 18karatigem Goldblech hergestellt. Jeder folgende Ring ist 1 mm 

30* 
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kleiner als der vorhergehende. Der Umfang des kleinsten Ringes betragt 22 mm, 
derjenige des groBten 38 mm. Sie sind an einer Kette der GroBe nach aufgehangt. 

Abb.33. RingmaB nach Herbst. 

An derselben Kette hangt auch ein MillimetermaB, welches 22-38 mm zeigt, 
zum Abmessen des Metailstreifens, aus dem der betreffende Ring hergesteilt 
werden soil. Von Avellan ist ein Verfahren zum Messen des Wurzelumfanges 
mit Celluloidringen angegeben worden. 

2. Die Anfertigung des Kronenringes. 
FUr den Kronenring muB ein weiches Gold verwandt werden. Wir haben 

friiher die ganze Krone aus Miinzgold hergestellt, das auch fUr den Kronenring 

Abb. 34. DrahtmaB auf Blechstreifen 
- ausgestreckt. 

Abb. 36. Lotan des Ringes tiber kleiner 
Bunsenflamme. (Aus Werkenthin.) 

Abb. 35. Ring mit Draht zusammen
gebunden. 

Abb. 37. Lotpinzetten und ihre Anwendung. 
(Aus Werkenthin.) 
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ein vortreffliches Material abgab, da es sich der Stumpfwand innig anschmiegte. 
Heute verwenden wir entweder 23karatiges oder 20karatiges weiches Gold, 
in Ausnahmefallen auch 18karatiges Gold zu Kronen-
ringen. 

Wenn der Yerlauf des fertigen DrahtmaBes in einer 
vollig horizontalen Ebene liegt, so wird es zum Aus
messen des Goldstreifens, der zur Herstellung des Kronen
ringes dient, aufgeschnitten, gestreckt und auf einen 
Streifen Goldblech von 0,25 mm Dicke gelegt (Abb. 34). 
Der Goldstreifen wird dann in der Lange des DrahtmaBes 
rechtwinklig abgeschnitten und seine zusammengebogencn 
exakt aneinander liegenden Enden zusammengelOtet oder 
geschweiBt, so daB ein Ring entsteht, der genau den 
Umfang des DrahtmaBes hat.. Zum Loten kann der 
Ring mit einer um diesen gelegten Drahtschlinge gehal
ten werden (Abb. 35), oder man bedient sich einer 
der gebrauchlichen Lotpinzetten (Abb. 37), die durch 
Schieber oder Federung verschlieBbar sind. Der Ring wird 
nun der Linie, die auf der Gips£lache den Yerlauf des 
DrahtmaBes zeigt, entsprechend zurechtgebogen. Der 
untere Rand des Ringes wird so befeilt, daB er dunn 
auslauft. Wenn der YerIauf des DrahtmaBes nicht. in 
einer Ebene liegt, so daB die Oberflache des Gipsblockes, 
in der die eingebettete Drahtschlinge ruht, Abweichungcn 
von der horizontalen Ebene zeigt (Abb. 38), so gibt das 
aufgeschnittene gestreckte DrahtmaB nur annahernd 
einen Anhalt fiir die Lange des Blechstreifens, aus dem 
der Kronenring gemacht werden solI. Dieser muB dann, 
senkrecht auf der sich im Gips abzeichnenden Linie 
stehend, hergestellt werden (Abb. 39). Wiirde man auch 
hier den Drahtring aufschneiden und ohne weiteres zum 
Abmesscn des Blechstreifens verwenden, so wiirde der 
Kronenring wesentlich zu weit sein. 

Bei der Herstellung eines Ringes, dessen unterer Rand 
nicht in einer Ebene liegt, muB man sich sowohl am 
Stumpf wie am Kronenring diejenige Stelle markieren, 
an der die Drahtschlinge zugedreht wurdc, um den Ring 
mit Sicherheit und ohne viel Probiercn dem Stumpfe so 
auffiigen zu konnen, daB die Ausbuchtungen denjenigcn 
Stellen, die geschont werden sollen, entsprechen, dic 
tiefergehenden Stellen wiederum den tie£er liegenden 
Stellen des Stumpfes (Abb. 40). 

Ist neben einem Stumpf, der eine Krone tragen solI, 
vor nicht langer Zeit eine Extraktion vorgenommen, so 
daB eine weitere Schrumpfung und Senkung der benach

Abb. 38. DrahtmaB, 
das nicht in einer 

Ebene liegt. 

Abb. 39. Ring nach 
Gipsmodell gebogen 

und beschnitten. 

Abb. 40. Ring mit dem 
Verlauf des DrahtmaBes 
entsprechenden Aus

buchtungen des un teren 
Randes. 

Abb_ 41. Ring mit 
tiefgreifender 

Schuppe. 

barten Gewe be zu erwarten ist., so muB der Ring an der betreffenden Stelle 
um ein erhebliches tiefcr greifen, als es das RingmaB angiht. Man erreicht 
das dadurch, daB man den Ring an allen anderen Seiten seines Unterrandes 
entsprechend ausschneidet und ihn nur an der neben der Extraktionswunde 
eingreifenden Stelle schuppenformig unter den Zahnfleischrand gehen liWt 
(Abb. 41). Kann man dies aus irgendwelchem Grunde nicht durch ein ent
sprechendes Ausschneiden des unteren Randes erreichen, dann laBt sich der 
Ring auch an der Schrumpfungsstelle durch AnlOten einer Schuppe verlangern. 
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Auf diese Weise begegnet man der Gefahr, daB durch weiteres Schrumpfen der 
Gewebe der Hals des Stumpfes freigelegt und den von der Mundhohle aus an ihn 
gelangenden Schadlichkeiten preisgegeben wird. 

Der zweite Fall ist derjenige, daB eine einzelne Wurzel oder Wurzelpartien 
eines zu iiberkappenden Stumpfes weit hinauf von Alveole und Zahnfleisch 
entbloBt, zutage liegen, so daB eine gewisse Schwierigkeit besteht, die unregel
maBigen Konturen und abgeschragten Flachen mit dem DrahtmaB genau zu 
umfassen. Dies ist besonders bei den palatinalen Wurzeln oberer Molaren 

Abb. 42. Palatinal entbl6Bte Wurzel 
eines oberen Molaren. 

Abb. 43. Der praparierte Stumpf des in 
Abb. 42 gezeigten Molaren mit Ring mit 

tiefgehender Schuppe. 

haufiger der Fall (Abb. 42). Man beschrankt sich in diesem FaIle nach dem 
Zurechtschleifen des Stumpfes darauf, mittels des DrahtmaBes die ungefahre 
GroBe und Form der Linie festzustellen, der der Ring mit seinem unteren Rande 
folgen muB, um den yom Zahnfleisch nicht bedeckten Teil des Zahnes zu um
fassen. Man fertigt dann nach dem DrahtmaB den Ring und paBt denselben 
durch Ausschneiden und Aushammern der eigenartigen Form des betreffenden 
Falles an (Abb. 43). In manchen Fallen ist auch hier das AnlOten eines der 
Rundung des freiliegenden Wurzelteiles entsprechenden Goldplattchens an den 
Ring geboten. 

Liegt die Bifurkationsstelle frei, so fertigt man nach geeigneter Vorbereitung 
einen Ring an, dem eine der Teilungsstelle der Wurzeln entsprechende Ein
buchtung gegeben wird. 

3. Das Aufprobieren des Kronenringes~ 
1m allgemeinen wird die Anfertigung des Kronenringes sofort nach dem 

Beschleifen des Zahnes vorge,nommen. Einzelne Autoren, unter ihnen Gottlie b, 
halten es fiir angezeigt, 2 Wochen nach der Stumpfpraparation verstreichen 
zu lassen, damit die etwa verletzten Gewe be der nachsten U mge bung des 
StumpfQs vollkommen verheilen. 

Dem steht die Ansicht anderer Autoren entgegen, die, wie Pichler, darauf 
hinweisen, daB gerade die durch den Ersatz der Krone wiederhergestellte Kau
funktion einen fiir die Verhornung und Kraftigung der umgebenden Gewebe 
wertvollen Reiz abgibt. 

Das Aufprobieren des Kronenringes im Munde ist eine Arbeit, die mit 
groBter Sorgfalt vorzunehmen ist; es muB sich bei ihr die unnachgiebige Durch
fiihrung einer Prazisionsarbeit mit der groBten Riicksichtnahme auf den Patienten 
verbinden. Das Aufprobieren eines zu weiten Ringes, der in das Zahnfleisch 
einschneidet und sich bis zum Ligamentum circulare herabdriicken lafit, ist 
auBerst schmerzhaft. Ebenso wie in diesem FaIle wird das Aufsetzen und Ab
nehmen des Ringes zur Qual fiir den Patienten, wenn der Ring zu eng oder der 
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Stumpf nicht richtig prapariert ist. Auch von der Art und Weise, wie ein 
Ring aufgesetzt wird, hangt das MaB des Unbehagens oder des Schmerzes sehr 
weseDtlich ab, den der Vorgang auslost. Ein fester Griff, der den Ring schnell 
und zielsicher in die richtige Lage bringt, wird viel leichter ertragen, als ein 
unsicher zogerndes Hinaufschieben. 

Zur ortlichen Betaubung zwecks Verminderung oder ganzlicher Ausschaltung 
des Schmerzgefiihles beim Aufprobieren von Ringen ziehen wir der Injektion 
die Einfuhrung von etwas Novocain in Pulverform unter den Zahnfleischrand 
vor. Zur Anasthesierung der beim Aufsetzen von Kronenringen beanspruchten 
Gewebe haben wir uns mit Novocain impragnierte Faden herstellen lassen, 
die wir um den Zahnhals binden, moglichst tief unter den Zahnfleischsaum 
schieben und hier 10-15 Minuten liegen lassen. 
Man erzielt hierdurch eine ganz erhebliche 
Herabsetzung des Schmerzgefuhls und vermeidet 
die bei wiederholten Injektionen unausbleibliche 
Reizung der Gewebe. 

Zum Heraufdrucken des Ringes benutzt 
man den Daumen oder Zeigefinger, den man 
durch eine kleine, mehrfach zusammengelegte 
Serviette schutzt. Auch bei dem starksten Abb. 44. Ring auf Stumpf 
Druck mit dem Finger verliert man nie das beschnitten. 
feine Gefuhl fur etwa vorhandene Widerstande, 
die Berucksichtigung erheischen. Das in Abb. 7 wiedergegebene Instrument 
laBt sich mit Nutzen anwenden, um den Ring an einzelnen Stellen hoher 
hinauf zu pressen. Unter Umstanden kann man dies auch dadurch erreichen, 
daB man ein stumpfes Schmelzmesser an der entsprechenden Stelle auf den 
freien Rand des Ringes aufsetzt und ihn mit leichten Hammerschlagen hochtreibt. 

Eine KontrolIe des Sitzes des Ringes laBt sich, wie auch Rumpel hervor
hebt, bei und nach der Einprobe mit Hilfe des Rontgenbildes vornehmen. Es 
ist dies in schwierigen Fallen, wenn es sich z. B. um gekippte Zahne handelt, 
von besonderem Wert. 

Wenn der einprobierte Ring gut pa13t, d. h. wenn er die fur ihn bestimmte 
Stelle des Zahnhalses unter dem Zahnfleischrande ringsum fest und ohne irgend
wo uberzustehen erfaBt, dann markiert man die mesiale 
Ecke der Wangenflache des Ringes mit einem scharfen 
Instrument, um den richtigen Sitz des Ringes auf 
seinem Stumpfe sofort erkennen zu konnen. Man tragt 
dann vom oberen Rande soviel ab, daB gegen den 
hochsten Punkt der Kauflache des Antagollisten etwa 
Jl/2-2 mm Raum bleibt (Abb. 44). Ragt ein besonders 
-hoher Schmelzhocker des Gegenzahnes zu sehr in den 
fur die zu schaffende Kauflache der Goldkrone vor
handenen Raum hinein, so braucht man keine Be
denke.n. zu tragen, diese Schmelzspitze ein wenig ab
zuschleifen, doch darf dies selbstverstandlich nicht auf 
Kosten der zum Schutz des naturlichen Zahnes erforder
lichen Schmelzstarke geschehen. Wenn zwischen dem Abb. 45. Ringkonturzange. 
oberen Kronenrande und der Kauflache des Gegenzahnes 
ein hinreichend groBer, aber auch wiederum nicht zu weiter Zwischenraum 
hergestellt ist, dann buchtet man mittels einer besonderen Zange (Abb. 45) 
die Wande des Ringes in einer der naturlichen Form des Zahnes entsprechen
den Weise aus, oder man druckt die Approximalringseite von innen fest gegen 
die Wand des Nachbarzahnes. 
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Die Nachahmung der natiirlichen Kronenform durch Ausbuchtung des 
Ringes dient nicht nur der seitlichen Stiitzung des ganzen Zahnbogens, dem· 
Schutze der Zahnfleischpapille und 
der Verhiitung einer Verschmutzung 
der Interdentalraume, sondern bringt 
die kiinstliche Krone in ihren Be-

Abb. 46. Krone ohne Kontaktpunkte. 
(Aus Pichler.) 

a b 

e 

Abb.47. Universalkronenformzange 
nach Tryfus (aus BaIters). 

c d 

g h 

Abb.48. Die verschiedenen Einsatze der Kunz'schen Kronenformzange (aus Fritsch). 

Abb.49. Mit der Kunz' schen Kronenformzange 
bearbeitete Ringe (aus Fritsch). 

ziehungen zu den sie umge
benden Geweben den natur
lichen VerhliJtnissen naher. 
Brauchbare Instrumente fur 
diesen Zweck sind die Uni
versalkronenformzange nach 
Tryfus (Abb. 47) und die 
von Kunz angegebene Kro
nenformzange, mit der unter 
Verwendung der verschiede
nen beigegebenen Einsatze 
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dem Kronenringe die bauchige Form gegeben und durch ein Gesenke ermoglicht. 
wird, den cervicalen Teil des Ringes scharf gegen den ausgebucht.et.en Kronen
korper abzuset.zen (Abb. 48 und 49). 

Wenn die Ausbucht.ung der Kronenwande nicht. hinreicht., konnen die 
Kont.akt.punkt.e durch Auflot.en kleiner Verdickungen hergest.ellt oder ver
starkt werden. 

4. Die Ermittlung des Gegenbisses. 
Es ist nunmehr nach Fertigstellen des Ringes notwendig, die Art und 

Hohe des Bisses der Antagonisten zu ermitteln, urn danach die Kau£lache 
formen zu konnen. Es wird zu diesem Zweck der Ring dem Stumpfe genau so, 
wie er spater sitzen soll, aufgefugt. und auf seinen vorhcr glatt gefeilten oberen 
Rand und den von ihm umfaBten Stumpf ein Stuck erwarmter Stentsmasse 
gelegt, in das man den Patienten einbeiBen laBt (Abb. 50). Mit Vortcil kann 

Abb. 50. Ring auf Stumpf mit 
Stentseinbil3. 

Abb. 51. EinbiB mit Aluminiumstreifen. 

man sich zu diesem BiBnehmen eines kleinen Hilfsinst.rumentes bedienen, 
namlich eines Aluminiumstreifens, dessen eines Ende man, wie Abb. 51 zeigt, 
flach mit etwas Abdruckmasse (Stentsmasse oder dgl.) umkleidet.. Die Masse 
erwarmt man, fuhrt sie zwischen Kronenring und Gegenzahn und laBt den 
Patienten erst den einfachen OcclnsionsbiB und dann aIle Kaubewegungen 
ausfuhren, bis jedes Hindernis beseitigt. ist.. Dadurch erhalt man auf der einen 

Abb. 52. Ring mit StentseinbiB im 
Kronenartikulator. 

Ahb.53. Ring mit StentseinbiB im 
Gipsartikulator. 

Seite der Stentsmasse einen genanen Eindruck des Ringes , auf der anderen 
einen der Form der Kauflache der Ant.agonisten und den individuellen Kau
bewegungen entsprechenden Abdruck. Die Stentsmasse wird durch Aufspritzen 
kalten Wassers erhart.et., der Ring vom Stumpfe entfcrnt. und in das an der 
Unterseite der Abdruckmasse ausgepragte Ringlager eingesetzt. 
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Es werden nun zwei Gipsmodelle hergestellt, von denen eines den Ring 
tragt, wahrend das andere den GegenbiB wiedergibt. Diese beiden ModeHe 
werden zunachst noch durch das Stentsstiick, in das eingebissen wurde, in 

~----~~----~'------=-----

Abb. 54. Der Gipsartikulator, geoffnet. 

der richtigen SteHung zuein
ander gehalten. Um diese 
SteHung der Modelle auch 
nach der Entfernung des 
Stentsstiickes festzuhalten, 
werden die beiden Gipsmo-
delle entweder mit dem dazu 
erforderlichen Stentsstiick in 
einen kleinen Kronenartiku
Iator gesetzt (Abb. 52), oder 
man fertigt Modelle (Abb. 
!l3-55) an, die einander mit 
durch Furchen oder Vertie
fungen markierten Flachen 
anliegen und so die Stellung 
des Ringes zur gegeniiber
liegenden Kauflache in vollig 
sicherer Weise festhalten. 

Um noch genauere Resul
tate bei der FeststeHung des 
individuellen Bisses und eine 
funktioneHe V ollwertigkeit 
der Kronen- und Briickenar
beiten zu erzieIen, verwendet 
BaIters den dreiteiligen 

Abb. 55. Der Gipsartikulator, Stents abgenommen. Gipsokkiudator nach Kan-
torowicz (Abb. 56) oder 

seinen;' FederartikuIator (Abb. 57). Der Gipsokkiudator gestattet eine Ver
schiebung der Antagonisten gegeneinander in verschiedenen Richtungen. Das 
gieiche wird in noch besserer Form durch den Federartikulator erreicht. 

Wieviel inniger der Kontakt einer kiinstlichen Krone mit ihren Antagonisten 

Abb. 56. Dreiteiliger GipsokkIudator nach 
Kantorowicz (aus BaIters). 

bei funktioneller BiBnahme 
wird, veranschaulicht J affke 
in zwei Bildern, deren eines 

Abb. 57. Federartiku
Iator nach BaIters. 

den einfachen Okklusionskontakt der Zahnreihen zeigt, wahrend das andere 
die weit breiteren in der Funktion sich auswirkenden Beriihrungsstellen ver
anschaulicht (Abb. 58 und 59). 
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La u per stellt in punkto Funktionskauflache noch hohere Anforderungen; 
er halt es £iir notwendig, die Antagonisten einer Krone oder Briicke stets in 

Abb. 58. Kontakt bei einfachem 
Okklusionsbi13 (aus Jaffke). 

Abb. 59. Wesentlich gr613ere Kontaktflachen 
bei funktioneller Bil3nahme (aus J a ff k e). 

die normale BiBebene einzuebnen. Bei der zu diesem Zweck vorzunehmenden 
Abtragung vorstehender natiirlicher Zahnkronen muB entweder darauf geachtet 
werden, daB der Schmelz nicht durchgeschli££en wird, oder es muB die Schliff
flache durch konservierende MaBnahmen geschiitzt werden. 

5. Die Herstellung und das Aufloten des Kronendeckels. 
Durch das Auf£iigen eines Deckels auf den Kronenring entsteht die fertige 

Gold- (Metall-) Krone. Der Deckel bildet die Kauflache. Da diese in Arti· 

L OBERE 

R UNTERE L 

Abb. 60. Stanzplatto fiir Kroncndcckel. (Nach J ung.) 

kulation mit den Gegenzahnen stehen muB, wird der Deckel unter sorg
faltiger Beriicksichtigung des vorher ermittelten und im Artikulator £est
gehaltenen Bisses hergestellt. Die alteste Methode der Anfertigung des Kronen
deckels war das Stanzen desselben. Mit Hilfe eines Satzes von Stempeln, die 
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die naturlichen Pramolaren- und Molaren-Kauflachen in verschiedenen GroBen 
und Formen wiedergaben, war man imstande, auf einer Bleiplatte einem Stuck 
Goldblech diejenige Form zu geben, die fur den vorliegenden Fall ungefahr 

Abb.61. Ring mit anmodel
Herter Wachskauflache auf 

dem Gul3konus. 

Abb.62. Wachskauflache auf 
dem Ring und vom Ring 

abgehoben. 

Abb.63. Wachskauflache 
auf dem GuBkonus. 

paBte. Der gestanzte Deckel wurde, durch 
Lotschwemmung verstarkt, dem Kronenring in 
moglichst guter Artikulation mit den Gegen
zahnen aufgelOtet. Dem gleichen Zweck diente 
eine Stanzplatte (Abb. 60), in welche die Kau
£lachenformen eingraviert waren. Auf eine der
selben legte man das Goldblech, darauf eine 
Bleikugel und trie b diese dann mit Hammer
schlagen in die Form. 

Schonere Ergebnisse als durch die Verwendung 
fertiger Stanzformen werden erzielt, wenn die 
Kau£lache dem im Artikulator stehenden Ringe 
aus Wachs aufmodelliert und nach diesem Modell 
kleine Stanzen aus leichtflussigen Metallen ange
fertigt werden. Mit Hilfe dieser Stanzen lassen 
sich gut passende Deckel mit vollkommener 
Artikulation in hinreichender Starke herstellen, 
die bei der Lotung noch weiter verstarkt werden 
konnen. Heute ist das Stanzverfahren fur die 
Anfertigung des Kronendeckels fast allgemein 
durch die GuBmethoden verdrangt. Bei ihrer An
wendung kann der Deckel dem Ring von vorn
herein so anmodelliert werden, daB er sich durch 
das GuBverfahren demselben angie Ben lii.Bt. Es 
ist dies das heute am meisten geubte Verfahren, 
das sich besonders auch dann empfiehlt, wenn 
der Stumpf aus dem Ringe herausragt, der Deckel 
also uber dem Stumpfe gewOlbt werden muB 
(Abb. 61). Es laBt sich aber auch der gegossene 
Deckel fur sich herstellen und dem Ringe au£loten. 
Will man so verfahren, dann wird der aus Wachs 
modellierte Kronendeckel (Abb. 62) yom Ringe 
abgehoben, auf einen GuBkonus gesetzt (Abb. 63), 
einge bettet und gegossen, oder er wird mit seiner 
Unterseite nach oben gekehrt, in weichen Gips~ 
und Sandbrei eingebettet, Gips- und Wachs£lache 
genau in einer Ebene (Abb. 64). Nach dem 
Erharten der Gips- und Sandform werden, 
nachdem das Wachs herausgehoben oder abge
schwemmt ist (Abb.65), an den tiefsten Punk
ten der Matritze mit einer Nadel Luftabzugs-
kanalchen angelegt. Dann wird von dem Gold 

oder demjenigen Metall, aus dem der Deckel hergestellt werden soIl, eine 
genugende Menge klein geschnitten, in die Form gebracht und mit dem Geblase 
geschmolzen, indem man die Schlag£lache eines Hammers so uber die Form halt, 
daB der Hammer mit erhitzt wird (Abb. 66). 1st das Gold flussig, dann druckt 
man es mit der heiBen Schlagflache fest in die Form. Der fertige Deckel wird 
befeilt und dem Ringe genau so aufgelOtet, wie der Wachsdeckel auf dem 
Ringe saIl. Vor dem Loten wird der gegossene Deckel auf dem Ringe mit 
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• 
Abb. 64. Die eingebettete 

Wachskauflache. 
Abb . 65. Die Gipsform 

der Kauflache nach dem 
Ausbriihen des Wachses. 

Abb. 66. Das GieBen der Kauflache in der Gipsform 
mittels Hammerdruck. 

Abb.67. Gegossener 
Kronendeckelzum IL6ten 
auf den Ring gebunden. 

Abb. 68. Gegossener Deckel mit dem Ring durch eine Federpinzette zusammengehalten. 

Abb. 69. Fertige Pramolarengoldkrone 
mit gegossenem Decke!. 

Abb.70. Fertige Molarengoldkrone mit 
gegossenem Decke!. 
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Bindedraht festgebunden (Abb. 67), oder er wird mit einer federnden Lot
pinzette (Abb. 68) festgehalten. 

Bevor die £ertig gelotete Krone - einerlei, ob der Deckel auigelotet oder 
angegossen wurde - ihre Politur erhalt, wird sie im Munde einprobiert, um die 
Artikulation zu untersuchen und daran nachzuhel£en, und urn die Beriihrungs
punkte mit den Nachbarzahnen zu priifen und eventuell zu verbessern. Dies kann 
durch eine weitereAusbuchtung der Kronenwandungen mittels der Konturenzange 
oder durch AuilOten von Gold- bzw. Metallplatt,chen geschehen. Abb. 69 und 70 
zeigen eine £ertige Pramolaren- und Molarenkrone' mit angegossener Kau£lache. 

6. Die Anfertigung nahtloser Goldkronen. 
Ehe das GuBverfahren die Herstellung der Goldkrone, die wie in vor

stehendem beschrie ben, vervollkommnete, war eine groBe Reihe von Methoden 

b 

c 

A B c 

d 

Abb.71. Druckpresse nach Kidder zur Anfertigung nahtloser Kronen. (Aus Jung.) 
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beschrieben worden und zur Anwendung gekommen, die die Herstellung der 
Goldkronen aus einem Stuck Blech mittels besonderer Apparate ermoglichten. 
Der erste, der dies Verfahren unter Benutzung stahlerner Formstabe und 
einer Prageplatte mit FormlOchern anwandte und Kronen gepragt hat, war 
Call; andere Stanzverfahren sind von Sharp, Kidder, Robert Winter, 
Prosska uer u. a . angegeben. Es erscheint zweifelhaft, ob die Anfertigung 
saumloser Goldkronen heute noch neben dem GuBverfahren ihre volle Be
deutung hat; doch bringen wir in folgendem der 
V ollstandigkeit halber einige Verfahren zur Dar
stellung. 

1. Stanzverfahren nach Kidder. Kidder ver
wendet zur Anfertigung nahtloser Goldkronen 
einen Stanzapparat (Abb. 71), in den Stempel 
von verschiedener Starke (Abb. 71 A-E) ein
gesetzt werden konnen, die genau in die zuge
horigen Zieheisen passen. Diese Zieheisen werden 
auf einem Tischchen am Stanzappamt befestigt. 
Zur Anfertigung nahtloser Hulsen stanzt man 
zunachst ein kreisrundes Goldplattchen aus, das 
mit Hille des Stempels zur HUlse ausgezogen 
wird, wie es die unterste Reihe der Abb. 71 veran
schaulicht. 1st der richtige Umfang fur die zu 
stanzende Krone erreicht, so wird auf einem vom 
Zahnstumpfe genommenen Gipsabdruck die Krone 
aus Stents oder Wachs modelliert, mit dem unter 
ihr befindlichen Gipsteil aus dem Modell hemus
gesagt, zurechtgeschnitten und durch leichtflussiges 
Metall reproduziert, indem man das Gipsmodell 
in Moldine druckt und die so gewonnene Hohl
form mit leichtflussigem Metall ausgieBt. Auf 
dieses Modell, das in eine Stanzvorrichtung einge
bettet wird, wird dann die gezogene Hulse ge
stulpt und durch die in Abb. 72 wiedergegebene 
Stanzvorrichtigung anatomisch, d. h. dem Modell 
entsprechend gestanzt. 

2. Stanzverfahren nach Zundel. Eine einfache 
Methode, genau passende, die Form del' natur
lichen Zahnkrone wiedergebende, fugenlose Gold
kronen herzustellen, ist von Zundel angegeben. 

Abb.72. Stanzvorrichtung zum 
Anpressen der Hiilsen auf das 
Kronenmodell. (Aus J ung.) 

Der Zundelsche Kronenstanzapparat (Abb. 73-80) besteht aus: a) einer 
kleinen GuB- oder Stanzcuvette, b) einer HUlse, c) einem Stempel, d) einem 
AusschIager, ferner einem kleinen AbdrucklOffel (Abb. 75) und einer sog. Anke mit 
Bunzen. Der zu uberkappende Zahn wird am Halse, der Dicke des Goldbleches 
0,25 mm entsprechend, beschliffen. Man nimmt MaB vom Umfang des Zahnhalses 
und beschafft sich eine dieser Weite entsprechende Hulse. Alsdann nimmt man 
einen Gipsabdruck und setzt die dem i\.pparat beigegebene kleine Cuvette direkt 
auf den Abdruck (Abb. 76), verschlieBt die nicht genau dem Loffel anliegenden 
Stellen des Abdruckes mit Moldine und gieBt durch das in der Cuvette be
findliche Loch leichtflussiges Metall. Das Resultat ist eine genau nach dem 
Abdruck erhaltene Metallkrone, die auch zu gleicher Zeit in der kleinen GuB
oder Stanzcuvette richtig befestigt ist. Sodann wird der Zahnhals mit Stichel 
und Feile etwas verlangert, so daB die fertig gestanzte Krone etwas langer 
wird als sie sein solI. Del' Boden d er gewahlten Hulse wird jetzt mit 
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Abb.73. 

b 

Abb.75. 

Abb.74. Abb.76. 

Abb.77. Abb.78. 
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einem Bunzen in der beigegebenen Anke mehr herausgetrieben, um spatere 
Faltenbildungen an den Kauilachen zu vermeiden. Die gut ausgegliihte HUlse 
wird nun iiber den gewonnenen Metallzahn (Abb. 79), der vorher mit Gold
schlagerhaut oder Olpapier isoliert wurde, gestiilpt und mit einigen leichten 
Hammerschlagen mit dem Modell in einem mittelharten Holzklotz getrieben, 
nachdem man zum besseren Vortreiben den Metallzahn aus der kleinen Cuvette 
herausgenommen und den Stempel, der genau zu dem Boden der Cuvette 

Abb.79. 

gearbeitet ist, auf den Metallzahn gesetzt hat (Abb. 80). Dadurch wird die 
Kontur des Zahnes leichter in das Gold eingetrieben, ohne das Modell zu ver
letzen, wie das leicht beim Anhammern vorkommen kann. 

Die so vorgepragte Krone wird mit der Cuvette in den Stanzapparat 
gesetzt (Abb. 74), es wird Sagemehl eingefUllt und mit starken Hammerschlagen 
fertig getrieben. Jetzt wird das Spencemetall herausgeschmolzen, die Krone 
in verdiinnter Salpetersaure abgekocht, zurechtgeschnitten, befeilt und poliert, 
nachdem der Deckel durch Ausschwemmen mit 20karatigem Lote verstarkt 
wurde. Erst jetzt vor dem Aufsetzen der angefertigten Krone wird der natiir
liche Zahn beschliffen. Handelt es sich um die "Oberkappung eines Stumpfes, 
dann legt man eine diinne Metall- oder Celluloidmatritze um die Wurzel, fiillt 
die Matritze mit Gips oder Zement aus, 
wobei vor allem darauf zu achten ist, daB 
die natiirlichen Beriihrungspunkte mit 
den Nachbarkronen hergestellt werden. 
Nach dem Erharten des Gipses oder Ze- Abb. 80. 
mentes wird die Matritze entfernt, der 
gewonnene Aufbau gut ausgearbeitet und von ihm ein Gipsabdruck genommen. 
Weiter verfahrt man genau wie oben. 

3. Galvanoplastisch hergestellte Kronen. Auch auf galvanoplastischem 
Wege lassen sich saumlose Goldkronen herstellen. Die Kronen werden in Stents 
modelliert, mit Gips umgossen, die Stentsmasse ausgebriiht, dafiir leicht
fliissiges Metall in die Gipsform gegossen. Dieses aus leichtfliissigem Metall 
bestehende Kronenmodell kann nun direkt in ein galvanoplastisches Gold bad 
gehangt und, nachdem der Niederschlag die erforderliche Dicke erreicht hat, 
das leichtfliissige Metall ausgeschmolzen werden. 

4. Verwendung fertig vorratiger Goldkronen. Bei der Verwendung fertig 
in den Handel gebrachter Goldkronen wird die Auswahl der fUr den einzelnen 
Fall passenden Goldkrone nach einem RingmaB getroffen, das dem im Handel er
erhaltlichen Satz der verschiedenen Kronenformen und GroBen beigegeben ist. 
Das Anpassen fertiger Kronen geschieht zumeist im Munde. Genauere Resultate 
werden erzielt, wenn die fertigen Goldkronen nach einem Modell aus Gips oder 
leichtfliissigem Metall, das den Stumpf nach Form und GroBe exakt wiedergibt 
und die Artikulation mit den Gegenzahnen erkennen laBt, ausgewahlt und 
angepaBt werden. Der gewissenhaft arbeitende Zahnarzt wird die Selbst
anfertigung der Goldkrone mit starkem gegossenem Deckel der Anwendung 
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fertig kauflicher Goldkronen vorziehen. Schon vor zwei Jahrzehnten erhoben 
angesehene deutsche und amerikanische Zahnarzte (Goslee u. a.) ihre Stimme 
gegen ihre Verwendung. 

Gegossene Vollkronen. 
Gegossene Goldkronensind zuerst von Was s al und Harris empfohlen worden. 

Harris war einer der ersten, der bei Kronenarbeiten auf die Entfernung des 
cervicalen Schmelzes verzichtete (Lauper). 

Eine Kombination des GuB- und Stanzverfahrens stellt die Kappenkrone 
nach Orton dar. Einer Beschreibung des Herstellungsganges dieser Kronenart, 
die von Klughardt stammt, folgen wir hier: In groBen Umrissen gezeichnet, 
besteht die Kappenkrone nach Orton aus einer gestanzten Feingoldkappe 
mit dariiber gegossenem Mantel aua 22er Gold (Abb. 81). Beim Zuschleifen 
des Zahnes bleiben die Hocker als solche erhalten, werden nur soweit abgeschliffen, 
als es eine geniigende Starke des Kronendeckels erfordert. Die Erhaltung einer 
gewissen Hockerkontur ist fiir die Verankerung der Krone wichtig. Wesentlich 

ist, daB beim Beschleifen des Zahnes der cervicale 
Schmelzwulst stehen gelassen wird. Nach Prapa-~~:r ration des Stumpfes legt Orton ihn unter Coffer
dam und atzt mit hochprozentiger Hollenstein

Zahn- lOsung, um einer Irritation der Pulpa vorzu
stumpf beugen; auBerdem streut er feines Amalgampulver 

auf die Oberflache des Zahnes und verreibt dieses 
mit Watte, um die Dentinkanalchen hermetisch 
abzuschlieBen, ein Ziel, das Klughardt auf diese 
Weise nicht fiir erreichbar halt. Abb. 81. Praparation des 

Pfeilers zur Aufnahme einer 
Kappenkrone nach Orton 

(Hildebrand). 
Nachdem unter Zuhilfenahme eines Kupfer

ringes mit Kerrmasse Abdruck vom Stumpf ge
nOmIDen ist, wird das Positivmodell aus S. S. White

Kupfer-Amalgam hergestellt. Auf diesem Amalgammodell wird aus einer O,lO-
0,12 mID starken Goldfolie eine Kappe gestanzt. Um einen guten RandschluB 
zu erzielen, empfiehlt es sich, das Amalgammodell so herzurichten, daB es am 
cervicalen Rande nicht abgesetzt ist. 

An die Goldfolienkappe wird am unteren Rande ein cervicaler Verstarkungs
streifen aus Feingold in spitzem Winkel angelotet. Dann modelliert man aus 
GuBwachs die Kauflache und die iibrige Krone und probiert das Modell im 
Munde ein. Nach genauer Kontrolle der Kontaktpunkte und des Bisses wird die 
Kappe wieder auf das Amalgammodell gebracht, nachmodelliert und der Mantel 
aus 22er Gold aufgegossen. 

Der Mantel kann auch ohne vorheriges Anbringen des cervicalen Verstar
kungsstreifens gegossen werden; allerdings stanzt man die Kappe dann besser 
aus Feingoldblech, da es sonst ltiicht infolge der Kontraktion des Goldes zur 
Aufstiilpung des Randes kommt. 

Die GuBkontraktion des Goldes, die sich besonders im oberen Drittel der 
Krone bemerkbar macht, fiihrt ohne vorbeugende MaBnahmen leicht zu einer 
Verengung der Krone. 

Klughardt begegnet dieser Komplikation, indem er um das obere Drittel 
des Amalgammodells einen 0,05 .mID dicken Zinnfolienmantel legt. Dieser 
Zinnfolienmantel bleibt in dem Wachsmodell haften und wird vor dem Einbetten 
entfernt. 

Thouren fertigt statt der gestanzten Kappe einen oben etwas abstehenden 
Ring an, der mit Deckel versehen wird. 
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Die exaktesten Resultate erzielt man nach Klughardt mit der Hilde
brandschen Methode: hier iiberzieht man die Goldfolienkappe von 0,1-0,12 mm 
Starke mit einer gestanzten Zinnfolienkappe (Folie Nr. 60), modelliert dann 
erst den Mantel, der dann nach Anprobe im Munde von der Doppelkappe ab
gezogen und fiir sich gegossen wird. Nach Entfernung der Zinnkappe wird 
Mantel und Goldfolienkappe zusammengelotet. Hildebrand la6t au6erdem 
die Folienkappe noch 0,2 mm unter den marginalen Rand reichen, um ein feines 
Anpolieren und somit einen moglichst vollkommenen AbschluB des Kappen
randes zu erzielen. 

Die Oettingerkrone. 
Die Oettingerkrone stellt eine Kombination der Sharpschen nahtlosen 

Kronenmethode mit dem Gu6verfahren dar (Abb. 82). Zum Beschleifen der 
Stiimpfe hat Oettinger ein besonderes Instrumentarium angegeben . 

.Abb. 82. Krone nach Oettinger (aus Fritsch). 

Nach der Praparation des Stumpfes mit einer den Dimensionen des Zahnes 
entsprechenden Schleifhiilse wird zunachst eine nahtlose Kappe gestanzt und 
dieser Kappe eine gegossene Goldschicht, die der auBeren Kronenform ent
spricht, aufgefiigt. 

Fritsch verzichtet auf das Stanzen der Kappe, er paBt einen nahtlosen 
Goldring genau an, lotet ibn wie bei der Richmondkrone mit flachem Deckel zu 
und erreicht so dasselbe Ziel. 

Die Stnfenkrone nach Brill. 
Eine andere Art der gegossenen V ollkronen stellt die Stufenkrone nach 

Brill dar (Abb. 83). Brilllegt zuerst mit kleinen linsenformigen Steinen am 
Zahnfleischrande in der Hohe, in der die Stufe verlaufen soll, eine Rinne in den 
Stumpf. Alsdann wird der dariiberliegende Teil der Zahnkrone so parallel
wandig beschliffen, da6 der Zahn ringsum eine Stufe hat. Bei dieser Praparation 
leistet, wie Fritsch berichtet, das eben erwahnte Oettingersche Schleif
hiilseninstrumentarium gute Dienste. Zum Vertiefen der Stufe empfahl Fri tsch, 
sich der Versenkbohrer zu bedienen, die bei der Praparation fiir die Jacket
kronen angewandt werden. Brill legt die Stufe hochstens 0,5 mm unter das 
Zahnfleisch, damit keine Verletzung des Epithelansatzes erfolgt. Fritsch 
ist der Ansicht, daB man mit der Stufe nicht weit iiber den starksten Umfang 
des Zahnes hinausgehen solI. Brill nimmt von dem fertig praparierten Stumpf 
einen Abdruck, den er mit Steinzement ausgie6t, und fertigt auf diesem Positiv-

31* 
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modell eine gegossene Goldkrone an, deren untere Rander genau mit dem 
auBeren Rand der Stufe verlaufen. Da beim GieBen dieser Krone leicht Kon
traktionen entstehen, empfiehlt Fritsch, den GuB mit Hilfe von Cadmium
ringen vorzubereiten, wie sie von Biitow angegeben sind. 

Es eriibrigt sich, ein vergleichendes Werturteil iiber die beiden Kronenarten 
namlich die aus einem Ring und einem gegossenen Deckel angefertigte und 
die in einem Stiick gegossene Vollkrone abzugeben. Wenn man in Betracht 
zieht, daB man in den meisten Fallen, in denen die Kronenarbeit indiziert ist, 
weitgehende Zerstorungen der zu ersetzenden natiirlichen Zahnkrone vorfindet, 
die zumeist wenigstens an einer Seite des Zahnes bis an oder iiber die Zahnfleisch
grenze hinausreichen, wenn man femer erwagt, daB der Zahnhals zumeist eines 
zuverlassigen Schutzes bedarf, dann wird man diejenige Krone gemeinhin fiir 

Abb. 83. Stufenkrone nach Brill (aus Fritsch). 

die beste halten, die nach Beseitigung aller cariosen Substanz iiber den Defekt
rand hinwegreicht und dem Zahnhals den erforderlichen Schutz gewahrt. Ob 
die Krone nach dieser oder jener Methode hergestellt ist, kann dabei gleich
giiltig sein, wenn nur die beiden wesentlichen Bedingungen erfiilIt sind, daB 
sowohl eine Reizung der am Zahnhals ansetzenden Gewebe, wie eine Ablagerung 
von Faulnisstoffen unter dem Ringrande vermieden wird. 

Kronen, die den Zahnhals und Korper bis iiber den Zahnfleischrand hin 
freilassen, konnen fUr die einzelnen Falle indiziert sein, namlich dann, wenn 
die Kronen als Briickenanker gesunden Zahnen mit ringsum intaktem kraftigen 
Schmelz aufgefiigt werdensollen. Wir ziehen auch fiir diese Falle die Krone 
mit tiefgreifendem Ringe vor, ohne die Berechtigung der Anwendung von 
Kronen zu bestreiten, wie sie von Brill, Schroeder, Oettinger u . a. angegeben 
und empfohlen sind. An der Auseinandersetzung iiber die Frage, welcher 
Kronenart der Vorzug zu geben sei, haben sich insbesondere Greve, Vest, 
Fritsch, Schroder, u. a . beteiligt. 

c. Die Goldkrone mit eingelassener Porzellanfiillung. 
Nachdem Jenkins die Porzellanfiillungstechnik durch ein vorziigliches 

Material, das nach ihm benannte Prosthetik Porcelain, vervollkommnete und 
zugleich fiir die Bearbeitung desselben bequem zu handhabende Apparate und 
ein sicheres Schmelzverfahren angegeben hatte, suchte man sein Produkt auch 
der Prothetik nutzbar zu machen. Es geschah dies auf mancherlei Art, u. a. 
auch dadurch, daB man an sichtbaren Flachen der Goldkronen Porzellanfiillungen 
einlieB, die in Farbe und Form dem Typus des zu ersetzenden natiirlichen Zahnes 
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entsprechend hergestellt wurden. Um die Einfiihrung dieser auch von uns 
bearbeiteten Methode haben sich Mackwiirth, Resch u. a . bemiiht. Das Ver
fahren hat nie eine so allgemeine Anwendung gefunden, wie es dasselbe um der 
schonen dauerhaften Resultate willen verdient, die es hervorzubringen vermag. 
Es lag dies vor allem wohl daran, daB die feine J enkinssche Porzellanfullungs
technik niemals -in dem MaBe Allgemeingut der zahnarztlichen Welt wurde, 
wie sie es verdiente. Die als Ersatzmittel fur das Porzellan eingefiihrten Silicat
zemente verdrangten um ihrer miihelosen Verarbeitung willen das edlere 
Porzellan mehr und mehr aus dem Materialienschatz der konservierenden 
Zahnheilkunde. Wir konnen die Goldkrone mit eingelassener Porzellanfiillung 
jedoch nicht unerwahnt lassen und beschreiben sie hier im AnschluB an das 
uber die Herstellung der einfachen Goldkrone Gesagte, da ihre Anwendung 
unter bestimmten Verhaltnissen groBe Vorteile bietet. 

IhreVerwendung ist dann indiziert, wenn man auf dem vorhandenen Zahn
stumpf einen Stiftzahn mit oder ohne Wurzelring 
nicht anbringen, sondern denselben nur durch eine 
Goldkrone erfassen kann, andererseits aber aus 
asthetischen Rucksichten nicht will, daB eine Gold
flache dem Auge sichtbar bleibt. 1st beispiels
weise ein erster oberer Pramolar in mesio.distaler 
Richtung so tief gesplittert, daB die ganze pala
tinale Kronenhalfte und ein bis unter den Zahn· 
fleischrand ragendes Stiick des Zahnhalses und der 
Wurzel fehlt, dann wurde man sich des letzten 
Haltes fur eine kiinstliche Krone berauben, wenn 
man nun auch den stehen gebliebenen bucco
labialen Teil der natiirlichen Krone soweit abtragen 
wollte, daB man hier einen kunstlichen Zahn auf
schleifen und hinstellen konnte . Sehr haufig ist es 

Abb. 84. Oberer Pramolar 
mit schrager Langsfraktur. 

Palatinale Kronenhalfte 
abgesplittert (schematisch 

gezeichnet) . 

nicht moglich, in die Wurzeln eines ersten Pramolaren, zumal wenn die palatinale 
Wurzel durch den Bruch geschwacht ist, einen fur die Befestigung einer Krone 
geeigneten Stift einzulassen. In solchen Fallen muB man den noch vorhan
denen bucco-Iabialen Teil der natiirlichen Krone stehen lassen und an ihm 
Halt fUr eine Goldkrone suchen. Um derselben ein natiirliches Aussehen zu 
geben, laBt man an ihrer sichtbaren Seite eine Porzellanfiillung ein. 

Zur Veranschaulichung des dabei g eiibten Verfahrens behalten wir den 
eben gewahlten Fall der schragen Fraktur eines ersten oberen Pramolaren, 
durch die die palatinale Hal£te mit einem Teil des Zahn- und Wurzelhalses 
in Verlust geriet, als Beispiel bei . Wir setzen voraus, daB die Wurzeln des Zahnes 
bereits gefiillt sind (Abb. 84). Man drangt zunachst das Zahnfleisch an der 
Frakturstelle yom Zahnhalse bzw. der Wurzel fort,. Es muB dies sehr behutsam 
geschehen, damit die Umgebung nicht zu sehr gereizt wird, und wahrend des 
Wiederaufbaues des Stumpfes nicht blutet. 1st durch die Tamponade der Defekt 
ganz iibersichtlich geworden, dann schneidet man jegliche Caries der Wurzel 
und den noch stehenden Kronenteil fort, bringt in den Seiten und dem Boden 
des Defektes Unterschnitte an und baut den fehlenden Kronen- und Wurzel
korper mit Zement auf. Glaubt man, ohne das noch vorhandene Zahn- und 
Wurzelgerust zu sehr zu schwachen, in der Wurzel einen kleinen Stift ver
ankern zu konnen, so bohrt man den am besten zuganglichen Wurzelkanal 
vorsichtig einige Millimeter tief auf und zementiert einen diinnen, etwas ge
bogenen Knopfstift so in die Wurzel ein, daB sein herausragendes Ende beim 
Wiederaufbau des fehlenden Kronenteiles als Stiitze dient (Abb. 85) . Der 
Stumpf wird nun in der gewohnten Weise als Trager einer Goldkrone hergerichtet. 



486 Bruhn: Die Kronenarbeit. 

Bei dem Beschleifen ist besonders darauf zu achten, daB zwischen der unter 
die Zahnfleischgrenze herabreichenden Zementwand und dem Wurzelkorper 
ein glatter tTbergang erhalten wird, so daB weder durch den Defektrand eine 
Stufe, noch durch das Zement eine iiberstehender Rand entsteht. Der erhalten 
gebliebene (labiale) natiirliche Stumpf darf beim Beschleifen nicht zu sehr 
geschwacht werden. 

Nach der Herrichtung des Stumpfes wird eine Goldkrone angefertigt, deren 
Ring an der Defektstelle soweit unter das Zahnfleisch greift, daB er iiber den 

Abb. 85. Der durch Abb. 84 
gezeigte Zahn ftir den 

Kronenaufbau vorbereitet 
(schematisch gezeichnet). 

Abb. 86. Der durch Abb. 85 
gezeigte Stumpf mit Gold· 

krone und ein gelassener 
Porzellanfront (schematisch 

gezeichnet ). 

Defektrand reicht (Abb. 86). Mit der Konturzange 
wird der Ring beim Aufprobieren an den Approxi
malflachen soweit ausgebaucht, daB er hinreichende 
Kontaktpunkte mit den Nachbarzahnen erhalt, 
ebenso an der bucco-labialen Seite, wo er dem 
natiirlichen Teil des Stumpfes anliegt, etwas starker 
vorgewolbt. Es geschieht dies, dam it bei Herstellung 
der Kavitat flir die Porzellanfiillung nicht zuviel von 
der natiirlichen Zahnsubstanz fortgenommen werden 
muB. An der labio-buccalen Seite der Goldkrone 
werden, nachdem dieselbe ihrem Stumpf aufzemen
tiert ist, die Umrisse eines Fensters mit einem 
schaclen Instrument eingezeichnet, das hier zur 
Aufnahme der Porzellanfiillung angebracht werden 
muB. Man kann das Fenster auch vor der defini
tiven Befestigung der Krone in dieselbe einschnei
den; es hat dies den V orteil, daB dann wesentlich 
weniger im Munde geschliffen und ge bohrt werden 
muB, und daB die Konturen des Fensters mit der 
Feile auBerhalb des Mundes noch exakter und 
scharfer geformt werden konnen als im Munde mit 
Stein und Bohrer. 

Veclii.hrt man so - und dies ist fiir uns die 
Regel - dann muG man vor dem Aufzementieren 
der Krone das Fenster wieder mit vorsichtig aufge-
16teter Folie oder sehr diinnem Blech provisorisch 
schlie Ben, damit das weiche Zement beim Aufsetzen 
der Krone nicht aus dem Fenster herausquillt, statt 
sich in die feine Spalte zwischen Ring und Stumpf 

hineinzudrangen. Diese provisorisch aufgelotete Folie und ihre LOtstellen lassen 
sich nachtraglich leicht wieder beseitigen. Wenn dies nach dem Erharten des 
Zementes geschehen ist, legt man in dem Zement und dem darunter liegenden 
Stumpf eine £lache, muldenformige Kavitat fiir die einzulassende Porzellan
fiillung an (Abb. 86). Zieht man es vor, das Fenster in die aufzementierte 
Krone zu schneiden, so geschieht dies in der Hauptsache mit scharfen Car
borundsteinen; man halt die vorher angezeichnete Grenze genau ein und glattet 
die Rander mit Finierern. Die Kavitat, die innerhalb des Fensters angelegt wird, 
braucht an ihrer tiefsten Stelle nicht mehr als 2 mm zu messen, man laBt 
sie zum Rande hin ziemlich flach verlaufen. Sie darf, wie jede fiir eine 
Porzellanfiillung geschaffene Kavitat, vor dem Abdrucknehmen keine unter 
sich gehenden Stellen haben. 

Zum Abdrucknehmen fiir die Porzellanfiillung nimmt man Goldfolie Nr. 30; 
das Brennen der Fiillung geschieht in der iiblichen Weise, indem man die Form 
einer labialen Flache des betreffenden Zahntypes und die Farbe des Einzel
falles moglichst natiirlich nachahmt. Der Korper der fertigen Fiillung wird 
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rings unter dem Rand mit kri:i.ftigen Unterschnitten versehen (Abb. 88), ebenso 
wird die Kavitat unter dem Rande des Fensters unterschnitten (Abb. 87). Die 
Kavitat wird griindlich ausgetrocknet und trocken gehalten, alsdann wird die 
gleichfalls peinlichst getrocknete Fiillung mit diinn angeriihrtem Zement ein
gesetzt. Man driickt die Fiillung mit dem Finger oder einem Holzchen genau in 
die Lage, die sie einnehmen solI und wischt das an den Randern hervorquellende 
Zement mit Schwammstiickchen fort, urn den exakten Sitz der Fiillung priifen 

zu konnen. Dann bedeckt man die 
Fiillung bis iiber den Rand mit dickem 
angeriihrtem Zement. Diese Schutz· 

a b 
Abb.87. Die Goldkrone mit Fenster. Vor
bereitung der Kavitat (Unterschnitte), da
neben die Porzellanfacetten. a auf einem 

Pramolaren. b auf einem Molaren. 
Abb. 88. Die Porzellanfiillungen von der 

Seite gesehen (mit Unterschnitten). 

schicht laBt man nach dem Erharten bis zum nachsten Tage, mindestens aber 
einige Stunden, liegen. Nachdem man sie dann entfernt hat, poliert man auch 
die Rander der Fiillung. Zu beachten ist, daB eine solche Fiillung moglichst nicht 
vom BiB getroffen wird. 

Abb. 88 zeigt diesen Kronentyp im Sagittalschnitt, wahrend Abb. 89 
eine fertige Pramolaren · und Molarenkrone mit 
eingelassener Porzellanfront wiedergibt. 

Es laBt sich die ganze AuBenflache einer Gold
krone durch eine eingelassene Porzellanfiillung in 
sehr natiirlicher, schoner Weise decken, doch 
fordert die Arbeit tJbung und kiinstlerisches Ge
schick. Diese Kronen mit Porzellanfront konnen 
sehr dauerhaft sein. Wir sehen haufig derartige 
Arbeiten, die von uns vor Jahrzehnten gemacht 
worden sind, und die immer noch ein gutes Aussehen 
bewahrt haben. 

Mackwiirth empfahl, Facetten aus leicht 
schmelzbarer Porzellanmasse unmittelbar in Voll
kronen aus 22kar. Gold einzubrennen, nachdem ein 

Abb. 89. Goldkronen mit 
eingelassenen Porzellan

fiillungen. 

Fenster eingeschnitten und ein Zwischenplattchen eingelotet war und erzielte mit. 
diesem Verfahren gleichfalls schOne Erfolge. 

Das sehr zu begriiBende Bestreben, das Gold der prothetischen Arbeiten 
auf moglichst natiirliche Weise durch Porzellanfacetten zu decken, hat neben 
den von uns bereits erwahnten Methoden eine Reihe von Kronenarten entstehen 
lassen, deren gemeinsames Prinzip die Einfiigung einer Porzellanfront in die dem 
Auge zugangliche buccale bzw. labiale Front der Kronen ist . 

Hier ist die Grawinkelsche Methode zu erwahnen, der einen Porzellanzahn, 
der Wolbung des beschliffenen Stumpfes entsprechend, ausschleift und ihn 
als Facette in einer den Zahnstumpf umfassenden Halbkrone verwendet. Er 
gibt der Facette dadurch ihren Halt, daB er einen Falz iiber ihren abgeschragten 
Rand iibergreifen laBt, ohne ihn sichtbar werden zu lassen. Eine ausfiihrliche 
Darstellung des Werdeganges dieser Krone gibt Grawinkel in seiner Arbeit 
iiber "Das Abdecken verfarbter Zahne mit ausgeschliffenen Porzellanzahnen". 
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Bei der von Rank (Abb. 90) beschriebenen Goldkrone mit PorzeUanfl'ont 
wird der fUr den deckenden Porzellanzahn erforderliche Platz dadul'ch ge
schaffen, daB del' Stumpf an del' Labial- bzw. Buccalseite entspl'echend aus
gehOhlt wird; die Krone gewinnt dadurch hinreichenden Halt, daB die palatinale 

Abb.90. Herstellungsgang der Goldkrone mit Porzellanfront nach Rank (aus Fritsc h). 

bzw. linguale Partie des Stumpfes hoch stehen gelassen und vom Ringe breit 
umgriffen wil'd (s. Abb. 90). Dieser Kronentyp ist daher im Pl'inzip eine 

abc 
Abb. 91. a-c Entlastungskrone nach· Riechelmann, K buccale Konvergenz der 
Kronenfliiche. S die zu scharfen Schneiden ausgearbeiteten Leisten des Bewegungsbisses 

(aus Riechelmann). 

Richmondkrone ohne Stift abel' mit hoher Schulter des Stumpfes. Hinsichtlich 
der Einzelheiten ihrer Herstellung vel'weisen wir auf die erschopfende Dar

d e 
Abb. 91. d-e Entlastungskrone mit 

Porzellanfront nach Riechelmann. 
(Naheres in Fritsch, "EinzeIkronen".) 

steUung, die Fritsch in seiner Arbeit 
liber "Einzelkronen" gibt. 

Eine besondere Kronenart, die sog. 
Entlastungskrone, stammt von Riechel
mann (Abb. 91a). Das Wesentliche 
derselben liegt in der Verjiingung des 
Kronenumfanges nach der Kauflache 
hin. Dadurch wird eine erhebliche Ver
kleinerung der Kauflache und eine ge
ringere Belastung des Pfeilers erzielt. 
Der geminderte funktioneUe Wert der 
Krone beim Kauakt wird durch eine 



Die Befestigung der Goldkrone. 489 

scharfe Auspragung von Kauhockern und -furchen im Sinne des Gysischen 
Anatoformprinzips gehoben. Besonderen Wert legt Riechelmann auf die 
gute Ausbildung des Kontaktpunktes (Abb. 91b). Die Abbildung 91c zeigt 
eine fertige Molarenkrone in situ. Aus kosmetischen Grunden kann die Krone 
auch mit einer Porzellanfront versehen werden (Abb. 91d und e). 

D. Die Befestigung der Goldkrone. 
1. Zementbefestigung. 

Bei der Befestigung der Goldkrone auf ihrem Stumpfe ist die vollkommene 
Sauberkeit und Trockenhaltung des Arbeitsfeldes die wichtigste Vorbedingung. 
Um den Patienten die beim Hinaufdrucken der Krone oft sehr erheblichen 
Schmerzen zu ersparen, empfiehlt sich die vorherige Anasthesierung der um
gebenden Gewebe. Durch die Adrenalin-Novocain-Injektion wird zugleich die 
Neigung des Zahn£leisches zu bluten herabgesetzt. Um ein Bluten des Zahn
fleischsaumes zu verhuten, genugt oft eine leichte Pinselung mit Jodtinktur. 

Zur Fernhaltung des Speichels beim Aufsetzen einer Krone dienen Watte
rollen; die Trockenhaltung bietet im Oberkiefer selten Schwierigkeiten, wahrend 
es im Unterkiefer bei starkem SpeiehelfluB, namentlieh wenn es sich um die 
Befestigung von Kronen auf den Stumpfen hinterer Molaren handelt, oft nicht 
leieht ist, den Speichel solange vollkommen fernzuhalten, bis sieh die Krone 
in riehtiger Stellung an ihrem Platze befindet. Gute Dienste zum Troekenhalten 
der Stumpfe des Unterkiefers beim Aufsetzen von Goldkronen leisten die ver
schiedenen Formen des Egglerschen Zungenhalters "Automaton". Meist jedoch 
wird man sieh ohne solche Apparate behelfen, um unmittelbar nach dem Ein
setzen in der Lage zu sein, nachpriifen zu konnen, ob der die Krone treffende 
BiB vollkommen normal ist. Der Operierende halt sich bei dieser Arbeit die 
reehte Hand zum Einsetzen der Krone frei und druekt mit dem Zeige- und 
Mittelfinger der anderen Hand mit einer oder mehreren Watterollen die Wangen
tasehe bzw. die Zunge tief herab, wahrend die Assistenz die Watterollen auf der 
entsprechenden anderen Seite des Stumpfes halt und mit der linken Hand den 
HeiBluftapparat bedient, dessen Luftstrom der Operierende auf den zu uber
kappenden Stumpf richtet, bevor er die mit dunn angeruhrtem Zement gefiillte 
Krone auf ihren Platz bringt. Auch diese Arbeit erfordert Ubung und Ge
schick und darf, trotzdem sie sehr schnell erledigt werden muG, nicht ubereilt 
werden. Das Zement muB sehr gleichmaBig in sahneartiger Konsistenz angeriihrt 
werden, der Zementbrei darf nicht zu dick sein, damit er sich nicht in der 
Kappe oder Krone staut und ein Hinaufdrucken derselben bis zu der fur die 
Krone bestimmten Hohe verhindert. 

Aller UberschuB ist nach dem Harten des Zementes sehr sorgfaltig zu 
entfernen. Ein fur die Befestigung von Kronen sehr brauchbares Zement ist 
Caulks Zement. Zur Trocknung der Stumpfe benutzt man dort, wo elektrische 
Leitung vorhanden ist, am besten einen HeiBluftblaser mit elektrischem Antrieb 
und kontinuierlichen Luftstrom. 

2. Guttaperchabefestignng. 
In manchen Fallen ist es geboten, die Befestigung von Kronen nicht mit 

Zement, sondern mit Guttapercha vorzunehmen, um gegebenenfalls in der 
Lage zu sein, die Krone leicht wieder abnehmen zu konnen. Fur die Gutta
perchabefestigung trat u. a. Riegner ein. Bei ihrer Verwendung ist .~esonders 
darauf zu aehten, daB der unter dem Zahnfleischrand heraustretende UberschuB 
an Guttapercha sorg£altig ent£ernt wird, damit derselbe keinen dauernden Reiz 
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auf die Umgebung ausubt. Gute Dienste leistet eine von Evans angegebene 
Methode, bei der Guttapercha mit Zement kombiniert, zur Verwendung gelangt. 
Zunachst werden die Innenwande der zu be£estigenden Krone mit Chloropercha
lOsung bestrichen, dann ein wenig Guttapercha in weicher Konsistenz in die 
Krone hineingebracht, diese auf den feuchten Stumpf gepreBt und wieder 
abgehoben. Das zu viel eingefiihrte Material wird allmahlich entfernt, bis sich 
die Krone trotz der diinnen Guttaperchaschicht, die ihr Inneres iiberzieht, 
genau in die Position bringen laBt, die ihr bestimmt ist. Dann wird der Stumpf, 
sowohl wie die Guttapercha, die die Krone auskleidet, mit heiBer Luft getrocknet 
und die Krone mit ganz diinnem Zement befestigt. Durch eine Erwarmung 
der Krone kann nun jederzeit die Guttapercha erweicht und alsdann die Krone 
leicht entfernt werden. Solange eine solche Erhitzung der Krone nicht eciolgt, 
gibt ihr das Zement einen festen Halt. 

E. Die Reparatur der Goldkrone. 
Stellt man die Goldkrone mit hinreichend starker Kauflache her, so wird 

es eine Seltenheit sein, daB eine solche Kauflache sich in normalem Gebrauch 

Abb. 92. 
Kronenaufschneidezange. 

so abnutzt, daB der Deckel schlieBlich einen De£ekt 
zeigt. Tritt dieser Fall trotzdem ein, dann ist es 
dringend notwendig, daB der Fehler £riihzeitig bemerkt 
und beseitigt wird. Geschieht das nicht, dann lost 
sich das Zement von der Penorationsstelle aus auf, 
und Faulnissto££e dringen in den Hohlraum, so daB 
der die Krone tragende Stumpf bald zerstort wird. 
Solange der Defekt noch klein ist und unter dem Deckel 
noch keine umfangreichen Veranderungen stattgefunden 
haben, ist die Reparatur eine einfache. Man schneidet 
um die defekte Stelle ein Loch mit regelmaBigen Kon
turen, das so angelegt werden muB, daB es rings von 
starkem Golde begrenzt ist. Dann bohrt man den 
unter der Perforationsstelle etwa schon durch Aus
waschung des Zementes oder durch Caries entstandenen 
Defekt sorgfaltig und ubersichtlich aus, so daB man 
sicher ist, daB keine Caries zuriickbleibt und formt 
die Hohlung wie fiir eine GuBfiillung. Die urn den Gold
deckel geschnittenen Grenzen der Hohlung schragt man 
nach innen etwas' zulaufend ab, damit das einzufugende 
GuBstiick die Kanten deckt. Man formt dann aus 
GuBwachs eine Fiillung fUr die so vorbereitete Hohlung, 
gieBt dieselbe aus dem gleichen Golde, aus dem die 
Krone besteht und zementiert sie, nachdem man in 
ihrem Korper und unter dem Rande der Hohlung 
ringformige Unterschnitte angebracht hat, ein. Ein 
sauberes Finieren und Polieren der Fiillung laBt den 
Ubergang der Rander der Fiillung zu der Oberflache 
der Krone vollkommen verschwinden. 

Kleine Defekte im Kronendeckel wird man noch 
einfacher durch gehammerte Goldfiillungen schlieBen, 

doch hat man auch bei der kleinsten Durchlochung eines Kronendeckels mit 
der Moglichkeit weitgehender Zerstorung unter der Krone zu rechnen und 
wenn man nicht deutlich sieht, daB das darunter liegende Zement den Defekt 
nach innen fest verschlieBt, muE eine etwas tiefere und breitere Ausbohrung 
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stattfinden, damit nicht Faulnisherde zugedeckt werden. 1st man seiner Sache 
nicht vollkommen sicher, dann ist es besser, die Krone herunterzunehmen und 
sich von dem Zustand des Stumpfes zu uberzeugen. 

Das Abnehmen einer Goldkrone, ihre Reparatur und Wiederbefestiguug ist 
zumeist eine recht einfache Arbeit. Man legt zunachst an der buccalen Seite 
nahe der Linie, an der der Deckel dem Ringe autgelOtet ist, mit einem teinen 
scharfen Carbornndstein einen horizontalen etwa 6-8 mm langen Schnitt. an, 
dann von der Mitte dieses Schnittes rechtwinklig zu demselben einen zweiten 
Schnitt, mittels dessen man den Ring bis unter das Zahnfleisch, also in seiner 
ganzen Breite offnet. Man kann auch diesen Schnitt mit einem kleinen Carbo
rundstein ausfiihren, oder man bedient sich dafiir einer 
Kronenaufschneidezange (Abb. 92), die auch dazu dient, 
die Krone abzuheben. 

Eine von Grawinkel angegebene Kronenschneide
zange zeigt Vorzuge gegenuber der Whiteschen Zange. 
Sie hat statt des schusselformigen Ansatzes, der keinen 
festen Ruhepunkt beim Hebeln gibt, eine scharfe Spitze, 
durch die das Maul der Zange beim Druck einen festen 
Halt gewinnt. 

Die Krone zeigt nach dem Aufschneiden auf ihrer 
Wangenflache einen T-formigen Einschnitt (Abb. 93). 
Steht keine Kronenschneidezange zur Verfugung, dann 
durchtrennt man den Ring senkrecht zu dem horizontalen 
Einschliff mit dem Stein, roUt die Enden des aufgeschnit
tenen Kronenringes auf (Abb. 94) und bohrt von der Stelle 
aus, an der sich die beiden Schnitte trefien, ein Loch hart 
unter dem Deckel in das Zement oder den Stumpf. In 
dieses Loch fiihrt man ein rundes Instrument, etwa einen 
abgebrochenen Exkavator oder dgl. ein und hebelt nun 
die Krone los. Hatte die Goldkrone zu ihrer starkeren 
Befestigung an der Vnterseite ihres Deckels eineneingelOteten 

Abb. 93 T-formiger 
Einschnitt in die 

Krone. 

Abb.94. 
Der Kronenring nach 

beiden Seiten 
aufgerollt. 

Stift, so schneidet man vor dem Loshebeln mit einem Fissurenbohrer den Stift 
durch. Die Krone wird abgenommen, in ihrer Kontur wieder zurecht gebogen 
und einprobiert; dann wird ein entsprechend groBes Stuck Goldblech auf 
die zerschnittene Seitenflache gelOtet und der Defekt auf der Kauflache 
geschlossen. Nachdem dies geschehen ist, wird die Krone wieder sauber poliert 
und dem auf seinen Zustand untersuchten Stumpf wieder aufzementiert. 1st 
am Gegenzahn etwa ein besonders hervortretender Schmelzhocker vorhanden, 
der die starke Abnutzung verursachte, so wird derselbe abgeschliffen. 

II. Der Stiftzahn. 
Allgemeines fiber den Stiftzahn und die Stiftzahnarten. 

Vnter den Begriff Stiftzahn im weiteren Sinne fallt jeglicher Kronen
ersatz, der durch einen in das Wurzelinnere eingreifenden Stift in einer Wurzel 
seinen Halt sucht. Die Entwicklung der heute zur Anwendung kommenden 
Stiftzahnarten laBt sich zuruckverfolgen bis zu einer kunstlichen Zahnkrone, 
die der franzosische Zahnarzt Fauchard im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts 
anwandte und beschrieb. Fa uchard versenkte zunachst einen Stift in die 
praparierte Wurzel des Zahnes nnd fugte dann auf den Querschnitt der Wurzel 
und das aus diesem aufragende Stiftende eine von ihm konstruierte Porzellan 
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krone auf, die innen einen Hohlraum zur Aufnahme und Einkittung des Stift
endes besaB. Es handelt sich mithin um eine Stiftzahnart, die wir heute unter 
den fertig kauflichen Kronen wieder findEm. Aus dieser Form entwickelt sich, 

Abb. 95. Einfacher 
Stiftzahn im Lii.ngs

schnitt. 

nachdem die Fabrikation der kiinstlichen Zahne Fort
schritte gemacht und den Porzellanzahn mit Metallkram
pons geschaffen hatte, iiber viele Zwischenstufen, die wir 
hier iibergehen, hinweg, der eigentliche Stiftzahn, bei 
dem der auf dem Wurzelquerschnitt ruhende und diesen 
schiitzende Kronenkorper mit einem Stifte fest verbunden 
und auf der Lippenseite von einem kiinstlichen Zahne 
gedeckt ist (Abb. 95). Diese Form kann als der Stiftzahn 
in engerem Sinne gelten, wir nennen ihn den einfachen 
Stiftzahn. 

Einen wesentlichen Fortschritt bedeutete die Ver
vollkommnung, die der Stiftzahn durch den englj.schen 
Zahnarzt Richmond erfuhr, der denselben mit einem 
Wurzel ring versah. Dieser Ring umfaBt den oberen 
Wurzelrand und bildet mit der Kronenbasis eine der 
Wurzel fest aufsitzende Kappe, aus deren Mitte der Stift 
in die Wurzel hineingreift (Abb. 96). Die groBen Vorteile 
dieser Konstruktion liegen in dem starken Halt, den die 
Krone durch den Ring an der Wurzel erhalt, in dem 
Schutz, den sie der Wurzel gegen ihr von der Mundhohle 
her drohende Schadlichkeiten (Faulnis) gewahrt und vor 
aHem darin, daB der BiBdruck durch den Ring statt auf 
Stift- und Wurzelwand auf die Wurzel als ein ganzes 
iibertragen wird. Diese Vorteile haben den Stiftzahn 
mit Wurzelring (Richmondkrone) zu dem brauchbar
sten und meist angewandten Stiftzahntyp werden lassen. 
Die V orbedingungen fiir die Anwendung dieser beiden 

Abb. 96. Stiftzahn mit Stiftzahntypen sind verschieden. Ebenso weicht ent
Wurzelband(Richmond. sprechend der Konstruktion und Anpassung des Wurzel
krone) im Lii.ngsschnitt. gestelles die auBere Herrichtung der Wurzel fiirden ein-

fachen Stiftzahn nicht unwesentlich von der Praparation 
fiir die andere Stiftzahnart abo Auch ist der Werdegang, solange es sich um 
die Herstellung des Wurzelgestelles handelt, verschieden, wahrend der weitere 
Arbeitsverlauf, der dem Aufbau der eigentlichen Krone dient, bei beiden Kon
struktionen vollig gleich ist. Wir bringen daher dasjenige, was liber 
den einfachen Stiftzahn und den Stiftzahn mit Wurzelring zu 
sagen ' ist, bis zur Fertigstellung des Gestelles in getrennten 
Kapiteln zur Darstellung, wahrend wir die Anpassung und Be
festigung des kiinstlichen Zahnes auf dem Gestell, also den 
Aufbau des Stiftzahnkorpers, in einem gemeinsamen Abschnitt 
behandeln. 

Die fertig kaufliche Stiftzahnkrone, die der Zahnarzt nicht selbst hersteHt, 
sondern der Wurzel anpaBt und an ihr befestigt, werden wir als Gruppe fiir 
sich beschreiben. Sie findet ebensowohl als einfacher Stiftzahn, wie als Krone 
mit Wurzelring Verwendung. 
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A. Erster Abschnitt der Herstellung des Stiftzahnes bis 
zur Fertigstellung des Wurzelgestelles. 

1. Die Ant'ertigung des Wurzelgestelles fur den einfachen Stiftzahn. 
a) Allgemeines. 

a) Anforderungen an dieKonstruktion des einfachen Stiftzahnes. 
Vorbedingung fiir die Verwendung des einfachen Stiftzahnes zum Kronen
ersatz ist das Vorhandensein einer gesunden Wurzel, die geniigend Raum zur 
Aufnahme eines hinreichend langen und starken Wurzelstiftes bietet. Die 
Anforderungen, die an die Konstruktion des Stiftzahnes zu stellen sind, lassen 
sich in folgenden Punkten zusammenfassen: 

1. Die Basis des Stiftzahnkorpers muB dem Querschnitt der Wurzel genau 
anliegen, ihn vollkommen decken, mit seinen Randern exakt abschlieBen 
und dadurch die Wurzel dauernd gegen Faulnis schiitzen. 

2. Der Wurzelstift muB hinreichend lang und stark, sowie aus moglichst 
zahem, hartem Material gearbeitet sein, urn eine feste Verankerung 
der kiinstlichen Krone und ein Verbiegen oder Brechen des Stiftes zu 
vermeiden. 

3. Die Belastung der Stiftzahnkrone dad nicht iiber den normalen BiB
druck hinausgehen und muB durch die Artikulation des Gesamtgebisses 
kompensiert sein. Der BiBdruck solI sich durch den Stiftzahn auf die 
ganze Wurzelquerschnitt£lache verteilen, so daB eine einseitige Belastung 
der Wurzelwand oder des Stiftes vermieden wird. 

4. Der an der Frontseite des Stiftzahnkorpers angebrachte Porzellanzahn 
muB in Farbe, Form und Stellung zu den vorhandenen natiirlichen 
Zahnen passen und mit dem Kronenkorper bzw. Riicken der Krone so 
verbunden sein, daB er stark befestigt, fUr die Funktion geeignet und 
geniigend geschiitzt ist. 

fJ) Die 1ndikation fiir die Verwendung des einfachen Stiftzahnes 
erscheint heute gegeniiber der Verwendung der Krone mit Wurzel ring dadurch 
wesentlich eingeschrankt, daB eine Reihe der oben genannten Anforderungen 
durch die letztere viel leichtcr und zugleich vollkommener ediillt werden. 
Insbesondere ist der Schutz der Wurzel, die Befestigung der Krone und die 
Verteilung des BiBdruckes auf die ganze Wurzel durch die Krone mit Wurzel
ring in weit hoherem MaBe gewahrleistet, als durch den einfachen Stiftzahn. 
Neben diesen Bedenken allgemeiner Natur sind es die besonderen Verhaltnisse 
des einzelnen Falles, die nicht selten gegen die Verwendung des einfachen Stift
zahnes sprechen. 1st die Caries bereits bis unter die Zahn£leischgrenze vor
geschritten, so verbietet sich der Ersatz der Krone durch einen einfachen Stift
zahn. Der fehlende Teil der Wurzel muB alsdann wieder aufgebaut und diese 
durch eine Wurzelkappe mit Stift erfaBt werden, deren Verwendung auch dann 
geboten erscheint, wenn die Wurzel abnorm geformt und zur Anlage eines 
tieferen Stiftlagers ungeeignet ist. Auch die anatomische Eigenart gewisser 
Zahnkategorien schrankt die Verwendung des einfachen Stiftzahnes weiter 
ein. Untere Schneidezahnwurzeln haben in der Regel ein viel zu schmales 
Profil, ihr Wurzelkanal ein viel zu feines Lumen, als daB es sich empfehlen 
konnte, in sie Lager zu bohren, die geraumig genug waren, so lange und 
kraftigc Stifte aufzunehmen, urn einer Krone ohne Ringbefestigung geniigenden 
Halt zu geben. Man wird daher gut tun, den unteren Schneidezahnen in der 
Regel nur ganz kurze, diinne, gut gerauhte Stifte einzufiigen und diese aus
schlieBlich in Verbindung mit Wurzelkappen zu verwenden, von der Anwendung 
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einfacher Stiftzahne aber als Ersatz zugrunde gegangener unterer Sehneide
zahnkronen ganzlich abzusehen. 

Ahnliehes gilt von der Herstellung von Stiftzahnen auf den Wurzeln von 
Bicuspidaten. Wenn zweifellos auch fiir manche FaIle, in denen es sieh um den 
Ersatz von Pramolaren-Kronen handelt, die Moglichkeit einer ausreiehenden 
Stiftbefestigung besteht, so sprechen doch gewichtige Griinde dafiir, auch bei 
dieser Zahnkategorie moglichst von der Verwendung einfacher Stiftzahne Ab
stand zu nehmen und fiir ihren Ersatz die Anfertigung von Kronen mit Wurzel
kappen als Regel gelten zu lassen. Der anatomische Bau der Wurzel der Bieus
pidaten zeigt so haufig Abweichungen von der normalen Form und Starke 
und oft so ungiinstige Verhaltnisse fUr die Aufnahme von hinreichend langen 
Stiften, daB schon deshalb bei der Herstellung eines Stiftlagers die groBte Vor
sicht geboten ist, wenn wir nicht die Verletzung der Wurzelwandung riskieren 
wollen. Auch der Umstand, daB die Caries an den kleinen Backenzahnen 
oft bis tief unter dasjenige Niveau, das zur Anlage des Wurzelquersehnittes und 
Adaptierung der Stiftzahnbasis giinstig ware, vorgedrungen ist, spricht dafiir, 
hier Kronen auf Wurzelkappen, deren Ringe bis unter die Grenze der vorhandenen 
Defekte reichen, der Verwendung einfacher Stiftzahne vorzuziehen. 

So bleibt die Verwendung der Krone ohne Wurzelring nur da indiziert, 
wo der Zahnarzt bei einer gewissenhaften Priifung der gegebenen Verhaltnisse 
zu der Oberzeugung gelangt, daB die eingangs genannten Anforderungen voll
kommen erfiillt werden konnen. Ein einfacher Stiftzahn kann dann bei sorg
faltiger Beriicksichtigung aller Konstruktionsregeln und exakter technischer 
Ausfiihrung fUr lange Zeit hinaus vortreffliche Dienste tun. Freilich wird das 
Bessere stets des Guten Feind bleiben. Da aber die Zahnheilkunde aueh ein
facher Mittel bedarf, die sich mit geringerem Aufwand an Kosten und Zeit 
anwenden lassen, wird sie den einfachen Stiftzahn nicht ohne weiteres beiseite 
tun diirfen. 

Die Vorarbeiten beginnen mit der Abtragung der natiirliehen Krone 
bzw. der noch vorhandenen Kronenreste. Die Behandlung des Wurzelinnern, 
die Ausraumung und Fiillung des Wurzelkanales und damit der VerschluB 
des Foramen apicale hat vorher zu geschehen, ebenso hat eine ehirurgische 
Behandlung eines etwa in der Umgebung der Wurzelspitze bestehenden Herdes 
langere Zeit vor der Herrichtung der Wurzel zum Tragen eines Stiftzahnes 
zu erfolgen, damit die Eingriffswunde vollig verheilt ist, ehe die Wurzel 
belastet wird. 

b) Die Herrichtung der Wurzel. 

a) Das Abtragen der natiirlichen Krone geschieht am besten und 
sehonendsten in der Weise, daB man zunachst in den Schmelz der Labialflache in 
der Hohe des Zahnfleisehrandes mit einem scharfen Carborundsteinehen eine , 
r 

Furche schneidet, dann an den Approximalflachen etwa 
vorhandene Kavitaten mit scharfen Rosenbohrern aushohlt 
und ihre Palatinalwand so weit ofinet, daB man einen 
Fissurenbohrer (Abb. 97) hindurchstecken kann. Darauf 
durchschneidet man mit dem Fissurenbohrer von der seit
lichen Kavitat aus, der eingeschliffenen Furche folgend, die 
Krone. Schmelzrander und Zacken, die dabei stehen bleiben, 
kneift man nachtraglich mit einer schmalschnabligen 
Zwickzange bis etwa 1 mm liber den Zahnfleischrand abo 

Abb. 97. Fissuren- f3) Wiederherstellung der normalen Interdental-
bohrer. distanz. Sind nur Reste der natiirlichen Krone vorhan-
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den, oder hat diese schon langere Zeit ganz gefehlt, so ist die Lucke durch 
das Zusammenrucken der Nachbarzahne oft verengt; es empfiehlt sich dann, 
einige Tage, bevor man die Wurzel prapariert, die Nachbarzahne durch Watte
oder Gummieinlagen auseinander zu drangen und so die normale Interdental
distanz wiederherzustellen. 

y) Es folgt nun die Praparation des Wurzelquerschnittes, auf dem 
die kiinstliche Krone ruhen solI. Dieser Arbeit geben zwei Gesichtspunkte 
die Richtung: Die Wurzel soll gegen Faulnis geschutzt bleiben, der Kaudruck 

Abb. 98. Wurzelfrase. Abb.99. Wurzelhobel nach Rauhe. 

in einer die Wurzelwandungen zusammenfassenden Weise auf sie ubertragen 
werden. Es muB daher rings um den Wurzelkorper ein gesunder Schmelzrand 
stehen bleiben und der Querschnitt so bearbeitet werden, daB eine sehr genaue 
Anpassung der Kronenbasis moglich ist. Die Oberflache darf bei denjenigen 
Zahnen, auf die der BiBdruck in palato-Iabialer Richtung wirkt, nicht eben 
oder gar konkav gestaltet, sondern muB leicht dachformig abgeschragt werden, 
und zwar so, daB der abgeschragte labiale Rand etwa 1 mm unter dem Zahn
fleischrand liegt, der palatinale bzw. linguale Rand in der Rohe des Zahn
fleischrandes stehen bleibt. Der Formung der Wurzel
oberfIache dient die Wurzelfrase (Abb. 98) oder der 
sog. Wurzelhobel (Rauhe) (Abb. 99), Instrumente, 
die auBerordentlich scharf schneiden und, da sie die 
Wurzel nicht erschuttern, schonend arbeiten. Auch 
das Carborundrad ist fur diesen Zweck brauchbar. 
FUr die dachformige Gestaltung des Wurzelschnittes 
leistet die W urzelfrase mit Fiihrungsdorn gute Dienste. 
Man erweitert vor ihrer Anwendung den Eingang 
des W urzelkanals einige Millimeter tief und wahlt 
eine Frase, deren Umfang nicht uber den Rand der 
Oberflache und des Querschnittes hinausgeht, wenn 
man, den Dorn schrag in den Wurzelkanaleingang 
gestutzt, mit der Frase die Abschragung des Quer-

Abb.100. Abschragen der 
Wurzeloberflache mittels 
Wurzelfrase mit Fiihrungs-

dorn. 

schnittes vornimmt. Auch nach der mesialen und distalen Seite hin kann 
man die Wurzel etwas abschragen (Abb. 100). 

Zeigt sich Caries im Kern der Wurzel in der Umgebung des Wurzelkanals, 
so kann man von der dachformigen Rerrichtung absehen und die Oberflache in 
der Mitte um das zukunftige Stiftlager 
herum muldenformig vertiefen, die Rander 
aber doch abschragen (Abb. 101). 

Wesentlich ist auBer der Beobachtung Abb. 101. Muldenfiirmige Vertiefung 
der fur den Schutz der Wurzel und die urn das Stiftlager. 
Verteilung des BiBdruckes gegebenen Richt-
linien, daB aIle Caries aufs sorgfaltigste beseitigt wird. Es ist we iter uberaus 
wichtig, daB die Praparation des Querschnittes der Wurzel ohne Verletzung 
ihrer Umgebung erfolgt. Jede Quetschung oder ZerreiBung des Zahnfleisch
saumes hat eine nachtragliche Schrumpfung und sehr zum Nachteil des natur
lichen Aussehens eine EntbloBung der Grenzlinie zwischen der kunstlichen Krone 
und der Wurzel zur Folge. Die Verletzung der Zahnfleischpapille und des Liga-
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mentum circulare lii.Bt den Interdentalraum zu einem Schmutzwinkel werden, 
von dem aus Gii.rung und Faulnis zur Entstehung von Wurzelcaries oder Er
krankungen des Zahnfaches fUhren konnen. Zeigt es sich bei der Bearbeitung 
des Wurzelquerschnittes, daB die Caries bereits tief im Wurzelkorper vorge
schritten ist, so daB nach Beseitigung aller infizierten Substanz erhebliche 
Teile des Wurzelumfanges fehlen, so muB man davon absehen, die fehlende 
Krone durch einen einfachen Stiftzahn zu ersetzen und sich entschlieBen, eine 
Krone mit Wurzelring herzustellen. Ein Wiederaufbau des Wurzelumfanges 
hat dann vorauszugehen. Diese Arbeit werden wir spater besprechen. 

6) Bevor man mit der Erweiterung des Wurzelkanals zur Herrich
tung des Lagers fur den Wurzelstift beginnt, pruft man nochmals die 
Wurzelfullung insbesondere darauf, ob sie bis zum Foramen apicale reicht und 
hier den notwendigen AbschluB herstellt. Das Rontgenbild gibt uns daruber 
Klarheit und zeigt zugleich etwaige Veranderungen in der Umgebung der 

Abb. 102. Ottolenguibohrer. 

WurzelElpitze, so daB hinsichtlich 
einer exakten Wurzelfullung oder 
der Beseitigung peripikaler Herde 
etwa Versaumtes jetzt noch nach-
geholt werden kann. Vor allem 
gibt uns das Rontgenbild einen 
gerade fUr den bevorstehenden 

Behandlungsabschnitt wertvollen AufschluB uber Form und Verlauf der Wurzel. 
Um fiir das Aufbohren des Stiftlagers aus dem Rontgenbild einen zuverlassigen 
Anhalt zu gewinnen, ist es freilich notwendig, daB der Film die Wurzel in ihren 
wirklichen Verhaltnissen, also moglichst unverzeichnet, wiedergibt. 

Die Erweiterung des Wurzelkanales zur Aufnahme des Stiftes hat mit 
um so groBerer Vorsicht zu geschehen, als wir bei einem einfachen Stiftzahn den 
ganzen Halt durch den Stift erlangen und diesem daher eine ausreichende Lange 
und Starke geben mussen. Hierdurch ist die Notwendigkeit bedingt, tiefer in 
die Wurzel einzudringen, als dies bei einer Krone mit Wurzelring notig ist, die 
durch den Ring wesentlich an Halt gewinnt. Man stellt das Lager fur den Stift 
am besten mit scharfschneidenden Rosenbohrern her und beginnt mit einem 
Bohrer, der nur ein wenig starker ist als das Lumen des Wurzelkanals. Hat man 
die gewunschte Tiefe erreicht, so nimmt man einen etwas starkeren Bohrer und 
fahrt so fort, bis man den Kanal so stark erweitert hat, daB der Wurzelstift 
vollig in ihn hineinpaBt, ohne darin zu schlottern. Um eine genaue Dberein
stimmungder Kanalweite mit der Stiftstarke zu erzielen, leistet eine Drahtlehre 
gute Dienste. Der zuletzt benutzte Bohrer muB in dasjenige Loch derselben 
passen, das der Dicke des zu verwendenden Wurzelstiftes entspricht. Es ware 
unvorsichtig, den starken Bohrer gleich im Anfange zu benutzen; denn es konnte 
sich ereignen, daB er beim Bohren von dem natiirlichen Verlauf des Wurzel
kanals abwiche, wahrend der dunne Bohrer diesem leicht folgt. Man schneidet 
ohne Druck jedesmal nur ein wenig Substanz fort und uberzeugt sich dann, 
nachdem man den Bohrstaub mit kraftigem Wasserstrahl weggeschwemmt hat, 
daB sich der Querschnitt der Wurzelfullung deutlich als Mittelpunkt des auf
gebohrten Kanals markiert. Auch auf das Gefiihl des Patienten ist zu achten, 
da eine erhebliche Schwachung der Wurzelwandung sich sofort durch einen 
feinen, aber empfindlichen Schmerz kundgibt. Langsam folgt man der Richtung 
des Wurzelkanals, indem man beim Bohren einen oder mehrere Finger der das 
Handstiick fUhrenden Hand fest aufstutzt, um auch das kleinste Abgleiten, Aus
weichen oder Fortlaufen des Bohrers zu verhindern. Bei scitlich zusammengedriick
ten Wurzeln empfiehlt es sich, dem Stiftlager ein ovales Profil zu geben. Gute 
Dienste zur Formung des Stiftlagers leisten die Bohrer von Ottolengui (Abb.102) . 
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c) Anfertigung des Wurzelgestelles. 

Man schneidet und feilt sich den Stift, den die Wurzel aufnehmen solI, 
zurecht, ehe man die Wurzel aufbohrt, urn mit ihm die Lange und Breite des 
Stutlagers zu kontrollieren, liiBt den Stift aber zunachst, damit er aus der Wurzel 
herausragt, urn 5-6 mm langer. Wenn sich die MaBe fur den Wurzelstift eines 
Stutzahnes auch nicht schematisch festlegen lassen, so konnen im allgemeinen 
doch folgende Zahlen gelten: 

Fiir obere mittlere Schneidezahne eine Lange von 7 mm 
" Dicke 

Fur obere seitliche Schneidezahne " Lange " 
1,5 

" 6 

Fur obere Eckzahne 
" Dicke 

Lange " 
" 

" Dicke " 

1,3 
8 

" 1,8 " 
Es ist, urn eine Drehung des Wurzelstiftes in seinem 

empfohlen worden, denselben seitlich abzuflachen; auch 
Lager zu verhuten, 
hat man, urn eine 

Drehung zu vermeiden, dem oberen 
der Krone zu gelegenen Teil des 
Stutes eine kleine Fahne angelOtet, 
die in ein entsprechendes Lager des 
Wurzelkorpers eingreift (Abb. 104). 
Bei einer genugenden Berucksichti
gung der im BiB auf die Krone wirken
den Krafte genugt die dachformige 
Gestaltung der Kronenbasis und ein 
Anrauhen der Wandungen des Stift
lagers und des Stutes selbst, urn eine 
Drehung desselben nach der Befesti-
gung vollig auszuschlieBen. Bei zier
lichen Wurzeln tut man unter Um
standen gut daran, den Kanal etwas 
nach der lingualen Seite hin zu er
weitern, urn den Stift beque mer bis 
hinter die Ruckenschutzplatte des 
Zahnes fuhren zu konnen ; zugleich 
gibt man dem Stut eine bajonettfor
mige Biegung (Jung, Abb. 105). 

• 

Abb. 103. Sagittal- und Horizontalschnitte 
durch die Wurzel eines oberen groJ3en und 
kleinen Schneide. und Eckzahns mit den 
entsprechenden Wurzelstiften in 1114 natiir-

licher GroBe. 

Urn ein Brechen des Stutes zu verhuten, ist neben der Beachtung der fur 
die Herrichtung der Wurzel und die Konstruktion der Krone aufgestellten 
Regel die Wahl eines elastischen harten Materials 
wichtig. Unechtes Metall sollte nicht fur Wurzelstute 
verwandt werden. Ais bestes Material fur Wurzelstifte 
galt fruher das Platin mit einem geringen Iridiumzusatz. 
Heute erschwert der Preis die Verwendung dieser edlen 
Legierung, die ein uberaus hartes und zahes Material 
abgab. 14karatiges Hartgold oder 16karatiges sog. Klam
mergold ist fur denselben Zweck geeignet. Das Klam
mergold ist elastisch und widerstandsfahig. Die .Formel fur 
seine Legierung ist (nach Bach) 16 Teile Feingold, 2 Teile Abb. 104. Fahnenstift. 
Feinsilber, 6 Teile Kupfer. Vorzuglich geeignet zur Verwen- lager und Fahnenstift. 
dung fur Wurzelstifte ist das Wienandsche Stahlgold. 

Der fertig hergerichtete Stift muB gut in das Lager passen und darf sich 
in demselben weder klemmen noch in demselben schlottern. Der Stift wird in 

Handbuch der Zahnhcilkunde III. 3. A. 32 
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die Wurzel eingefiihrt und alsdann ein Abdruck genommen (Abb. 106), der die 
Einzelheiten, vor allem die Flache des Wurzelquerschnittes sehr exakt wieder-

Abb. 105. BajonettfOrmig 
gebogener Stift beiRaum

mangel. (Aus Jung.) 

geben und den Stift genau in der Position halten muB, 
in der derselbe in die Wurzel eingreift. Ehe man nach 
diesem Abdruck ein Positivmodell herstellt (Abb. 107), 
tut man gut daran, den Stift ein wenig einzufetten, um 
ihn spater aus dem Modell leichter herausziehen und 
einsetzen zu konnen, ohne die Umgebung zu ver
letzen. Eine gute Methode ist es, iiber den im Ab· 
druck befindlichen Stift eine passende Rohre aus un
edlem Metall zu schieben. Diese Rohre entspricht 
dann im Positivmodell dem Stiftlager und verhiitet, 
daB das Gipsmodell bei der Arbeit durch das haufige 
Herausnehmen und Wiedereinfiihren des Stiftes ge
schadigt wird. 0hne die Metallrohre wiirde sich der 
Wurzelkanal im Modell bald erweitern und leicht eine 
ungenaue Stellung des Stiftes ergeben. Solche Metall
rohrchen halt man sich in verschiedenen Starken vor-
ratig, sie sind als "Scharnierrohrchen" kauflich. 

Man entfernt dann den Stift aus dem Modell und fertigt ein dem Wurzel
querschnitt genau anliegendes und mit den Randern desselben vollig iiber-

Abb. 106. Abdruck mit Stift. 

einstimmendes 0,2 mm starkes Wurzelplattchen aus 18karatigem Goldblech an, 
das man nur nach der Lippenseite ein wenig kiirzt, um den Zahnrand gut unter 
das Zahnfleisch setzen zu konnen. An der Stelle, an der sich der Eingang zum 

Abb. 107. Gipsmodell mit Stift, auf dem das 
Wurzelplattchen angefertigt wird. 

Stiftlager im Plattchen beim An
driicken markiert, durchlocht man 
dasselbe der Dicke des Stiftes ent
sprechend, fiihrt durch die Offnung 
den Stift wieder in die Wurzel ein 
und iiberzeugt sich, daB das Wur
zelplattchen noch genau aufliegt 
und mit den Wurzelrandern ab
schlieBt. Dann verbindet man 
beide Teile durch Klebewachs, 
hebt sie vereinigt ab, bettet sie ein 
und verlotet sie (Abb. 108). 

Ehe man das frei iiber das 
Wurzelplattchen hinausragende Stiftende abschneidet, setzt man das fertige 
Gestell im Munde auf seinen Platz und driickt das Wurzelplattchen noch-
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mals mit geeigneten Instrumenten fest der Wurzeloberflache an. Sitzt das 
Gestell ganz genau, dann nimmt man, wahrend sich dasselbe an seinem Platz 
befindet, einen Abdruck vom Kiefer und stellt ein Positivmodell her, das 
das GesteH in der richtigen SteHung tragt. Um der Artikulation des Stift· 
zahnkorpers mit seinem Antagonisten ganz sicher zu sein, ist es besser, das 
Aufschleifen des Zahnes nicht auf einem Modell vorzunehmen, das nur die eine 
Kieferseite wiedergibt, sondern nach Modellen zu arbeiten, die BiB und 
GegenbiB des ganzen Ge
bisses erkennen lassen. 
Man tut gut, vor dem Gie
Ben des Positivmodelles die 
Unterseite des Gestelles und 

Abb.108. Wurzelgestell fiir 
den einfachen Stiftzahn. 

Abb. 109. Modell mit Stiftzahngestell in 
Artikulation mit dem Gegenkiefer, Fenster 

iiber dem Stiftende. 

den Stift einzufetten, um das spatere Abheben desselben vom Modell zu 
erIeichtern. Es wird dann auch ein Positivmodell des Gegenkiefers hergestellt 
und beide Modelle in Artikulation gebracht. Nun erst beseitigt man das frei
ragende Stiftende und befeilt die Oberflache des Wurzelplattchens. 

Ehe man mit dem Aufschleifen des Porzellanzahnes beginnt, bringt man 
im Gipsmodell uber dem Ende des Stiftes ein Loch oder Fenster an, durch welches 
man an das Stiftende gelangen und dasselbe herabdrucken kann (Abb. 109). Es 
geschieht dies, um den fertig aufgeschliffenen mit Wachs auf dem Gestell be
festigten Porzellanzahn leicht abheben zu konnen, ohne ihn aus der richtigen 
SteHung zum Stift und Wurzelplattchen zu bringen. Der weitere VerIauf der 
HersteHung des . Stiftzahnes ist derselbe wie beim Aufbau des Kronenkorpers 
eines Stiftzahnes mit Wurzelring und findet, wie bereits gesagt, fur beide Stift· 
zahnarten in einem spateren Kapitel seine Darstellung. 

2. Die Anfertigung des Wurzelgestelles fUr den Stiftzahn mit 
Wurzelring (Richmond-Krone). 

a) AHgemeines. 

Wie schon einleitend hervorgehoben wurde, bedeutete die Vervollkomm
nung, die der Stiftzahn durch den englischen Zahnarzt Richmond erfuhr, 
einen groBen Fortschritt. Derselbe liegt, wie wir wiederholen, darin, daB 
die von Richmond eingefiihrte Wurzelkappe nicht nur den Querschnitt der 
Wurzel deckt, sondern zugleich ihren Rand fest umfaBt. Die Wurzel erhalt 
hierdurch einen wesentlich besseren Schutz gegen ihr drohende Schadlichkeiten 
und gegen die Gefahr, durch den auf der Krone ruhenden Kaudruck gesprengt 
zu werden. Dadurch, daB die Krone die Wurzel mit ihrem Wurzelring umfaBt, 
ubertragt sie den BiBdruck auf die Wurzel als ein Ganzes. Es entsteht daher 
keine einseitige Belastung des Stiftes, die diesen verbiegen oder brechen, noch 
ein einseitiger Druck im Stiftlager, der die Wurzelwand sprengen konnte. Auch 

32* 
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gewinnt die Krone durch den Ring einen so wesentlich starkeren Halt an der 
Wurzel, daB man kurzere Wurzelstifte verwenden kann, als sie bei dem ein
fachen Stiftzahne erforderlich sind, um eine genugende Befestigung der Krone 
sicher zu stellen. Dadurch wird ein tiefes Aufbohren des Wurzelkanals unnotig 
und eine Schwachung der Wurzelwandungen vermieden. 

Die eben genannten Vorteile sind freilich nur dann gegeben, wenn der 
Wurzelhals von einem exakt anliegenden Wurzelringe fest umgriffen ist. 
Um dieses zu erreichen, ist eine sehr sorgfaltige Herrichtung der Wurzel und eine 
saubere Anpassung der Wurzelkappe notig. 

b) Die Herrichtung der Wurzel. 
Ehe man mit der Herrichtung der Wurzel beginnt, vergewissert man sich, 

daB dieselbe den allgemeinen Anforderungen, die an sie als Tragerin einer 
Wurzelbandkrone gestellt werden mUssen, genugt und daB hinsichtlich der Be
handlung und FiiIlung des Wurzelkanales und des Verschlusses des Foramen 
apicale aIle unerlaBlichen Bedingungen erfullt sind. Bei nicht vollig klaren 
Verhaltnissen sucht man durch das Rontgenbild uber die Lage, Form und 
Fiillung der Wurzel AufschluB zu gewinnen. 

a) Wiederaufbau und Verstarkung defekter Wurzeln. Zeigt sich, 
daB die Wurzelwandungen krank sind und abgetragen werden mussen, oder 

Abb.110. Verstarkung einer geschwachten 
Wurzel nach Sachs. 

Abb. 111. Verstarkung einer geschwachten 
Wurzel nach Schroeder. 

feWen erhebliche Partien der Wurzel schon vorher, erscheint die Wurzel aber 
trotzdem noch zum Tragen der Krone mit Wurzelring geeignet, so muB das 
Fehlende vor der weiteren Praparation der Wurzel wieder aufgebaut werden. 
In manchen Fallen laBt sich dieser Au£bau einfach mit Fullungsmaterial, z. B. 
mit Amalgam, vornehmen. Auch konnen durch das GoldguBverfahren dem 
Defekte nachge£ormte Stucke der Wurzel eingefugt werden, oft aber bedarf 
es bei umfangreichen Substanzverlusten eines komplizierten Wiederau£baues. 
Sachs versenkt eine auBen mit Schraubengewinde versehene Rohre in den 
erweiterten Wurzelkanal, an der er fur das Material Halt gewinnt, das er zum 
Ersatze des zugrunde gegangenen Wurzelstuckes verwendet (Abb. nO). Der 
Wurzelstift des Stiftzahnes wird in der Rohre be£estigt. Ahnlich verfahrt 
Schroder, der ein Rohrchen, das dem Wurzelstift Aufnahme und festen Halt 
bieten solI, an einem Ende mit einer kleinen Schraube versieht (Abb. nl) und 
diese in den unteren Teil der zu restaurierenden Wurzel schraubt, so daB die 
Rohre in die ausgeraumte defekte Wurzel hineinragt. Den Hohlraum zwischen 
der Rohre und der Wurzelwand fullt Schroder mit Zement aus. Man ent
schlie Be sich nur dann dazu, eine defekte Wurzel nach ihrer Erganzung als 
Kronentragerin zu verwenden, wenn das noch vorhandene naturliche Material 
der Wurzel gesund, stark und reichlich genug ist, um eine solide Wiederher
steHung und feste Umfassung durch den Wurzelring zu gestatten. 
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(J) Die Formung des Wurzelquerschnittes und des Wurzelhalses_ 
Die Herrichtung der Oberflache des Wurzelquerschnittes und des Wurzelhalses 
ist von groBter Bedeutung fiir den Sitz des Wurzelringes und fiir die Erfiillung 
seiner Aufgaben als Befestigungsmittel fiir die Krone und als Schutz der Wurzel. 
Der Ring soIl diese Aufgaben erfiillen, ohne die umgebenden, am Wurzelhals 
ansetzenden Gewebe zu schadigen oder zu zerstoren. Die Verbindung, die 
die Wurzelhaut zwischen Zahnhals, Alveo-
larrand und Wurzel im VerIauf des Ligamen
tum circulare schafft, muB intakt bleiben. 
Wollte man nun die Wurzel in der Hohe des 
Zahnfleischrandes geradlinig a bschneiden, 
so ware es auch dann nicht moglich, einen 
Ring anzulegen, der die Wurzel fest erfaBte 
und dabei das Ligamentum circulare schonte, 
wenn man den Wurzelquerschnitt lingual
warts etwas iiber das Zahnfleischniveau 
legte, da dann die knocherne und binde
gewebige Begrenzung der Wurzel im Niveau 
der Wurzeloberflache lage [Schroder 
(Abb. 112)]. Ein auf eine derartig prapa
rierte Wurzel gesetztes Band wiirde, auch 
wenn es ganz schmal angelegt ware, unbe
dingt das Ligamentum circulare verletzen. 

Abb. 112. Die Bedeutung des Liga
mentum circulare fiir die Anlage des 

Wurzelquerschnittes. 
(Aus Schroeder.) 

Die \Vurzeloberflache ist der Schmelzgrenze entsprechend zu formen und zwar 
laBt man die linguale Partie moglichst den Zahnfleischsaum um 1/2-1 mm 
iiberragen, wahrend man den labialen Wurzelrand etwa 1/2 mm unter das 
Zahnfleisch legt. Der Wurzelquerschnitt hat dann, von der 
Seite gesehen, die in Abb. 113 wiedergegebene Form. Frei
lich hat man sich hinsichtlich der Hohe, in der man den 
lingualen Teil der Wurzel stehen laBt, auch nach den 
Raumverhaltnissen des einzelnen Falles zu richten. Es 
kommt dabei in Betracht, wieviel Platz man fiir den 
kiinstlichen Zahn und seine Befestigungsteile braucht. 
An sich ist es von Vorteil, wenn man ziemlich viel von 
der lingualen bzw. palatinalen Partie des Wurzelstumpfes 
stehen lassen kann. In sehr vielen Fallen ist man aber 
durch die Enge des Bisses, oft auch durch die Stellung 
der Stifte des Porzellanzahnes genotigt, Raum zu sparen 
und die linguale Halite des Querschnittes ziemlich tier 

Abb. 113. Richtige 
Anlage des Wurzel

querschnittes. 
(Aus Schroeder.) 

abzutragen. Es darf dies jedoch weder auf Kosten der festen Um£assung 
der Wurzel, noch zum Schaden dcs Ligamentum circulare geschehen. In 
ganz ungunstigen Fallen wird man lieber fiir die Befestigung des Zahnes statt 
der Einzementierung eine andere Be£estigungsart (Lotung, Nietung), die weniger 
Raum beansprucht, wahlen, als daB man die feste Umfassung der Wurzel 
durch die Kappe in Frage stellt. 

Von gleicher Bedeutung wie die Praparation der Oberflache des Wurzel
querschnittes ist fur den Sitz der Wurzelkappe die Herrichtung des Wurzel
halses, den del' Wurzell'ing umfassen soIl. Vergegenwartigen wil'd uns die Auf
gaben, die del' Ring bzw. die Kappe hat, die die Wurzel fest erfassen und zugleich 
schiitzen soIl, so ergibt sich daraus die Notwendigkeit einer auBerst genauen 
Anpassung des Ringes. Der Wurzelhals muB so geformt werden, daB sich der 
Ring knapp auf ihn aufschieben laBt, fest auf ihm sitzt, nirgends iibersteht und 
auf keinen Vorsprung und keiner Stufe ruht. Dafur ist eine parallele Gestaltung 
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der Wurzelhalswand bis zu derjenigen Tie£e edorderlich, bis zu der der 
Ring hinabreichen darf, d. h. unter normalen VerhiiJtnissen bis zur Schmelz
grenze, oder, wenn durch atrophische Vorgange eine weitere EntbWBung des 
Zahnhalses vorliegt, soweit wie es die knocherne und bindegewebige Umgebung 
der Wurzel gestattet. Wir sind fur die parallele Gestaltung der Wurzelwand, 
wahrend andere, u. a. Schroder sich mehr fur eine schwach konische Formung 
ausf"prechen. Es hat fur die Anpassung des Ringes und fUr seinen Sitz nicht zu 
unterschatzende Vorteile, wenn derselbe eine feste Fuhrung an der Wurzel
bzw. Stumpfwand hat und von vornherein festsitzt. 

Schroder hat die Frage, ob es moglich sei, der Wurzel die Form zu geben, 
die einen exakten AnschluB des Bandes auch unterhalb des Zahn£leisches moglich 

d e 

Frontzahne des Oberkiefers. 

Sagittalschnitt mit Schmelz. 

a Mittlerer Schneidezahn. 
b Seitlicher Schneidezahn. 
c Eckzahn. 

Sagittalschnitt ohne Schmelz. 

a1 Mittlerer Schneidezahn. 
b1 Seitlicher Schneidezahn. 
c1 Eckzahn. 

}<'rontalschnitt der entsprechenden Zahne 
der anderen Seite. 

d Mittlerer Schneidezahn. 
e Seitlicher Schneidezahn. 
f Eckzahn. 

Abb.114. Sagittal- und Frontalschnitte durch Wurzeln der Frontzahne des Oberkiefers. 
(Aus Schroeder.) 

macht, eingehend untersucht. Er bestatigt die allgemeine Edahrung, daB dies 
bei den Backenzahnen auf Schwierigkeiten stoBt, bei den unteren Molaren oft 
unmoglich ist, zeigt aber, daB sich an den Frontzahnen eine parallele oder schwach 
konische Formung des Wurzelhalses gut durchfiihren laBt. Jede bis annahernd 
zur Zahnfleischgrenze abgetragene Wurzel eines Vorderzahnes zeigt zwar von 
der Wurzelspitze bis zur Schlifflache eine konisch verlaufende Form, die Be
seitigung der labialen und palatinalen Schmelzwand genugt aber, urn den yom 
Wurzelring zu edassenden Wurzelhals parallel zu gestalten, da die Divergenz 
der approximalen Flache des Wurzelumfanges sehr gering ist. Schroder er
lautert diese Verhaltnisse durch die in Abb. 114 u. 115 wiedergegebenen Schnitte. 
In Abb. 114 entsprechen a, b, c sagittalen Flachendurchschnitten eines mitt
leren, eines seitlichen Schneidezahnes und eines Eckzahnes des Oberkiefers, 
die derselben Kieferhalfte angehoren und deren Wurzelquerschnitte fiir einen 
Stiftzahn mit Wurzelring prapariert sind. Man sieht, daB an der labialen 
und lingualen Seite der noch vorhandene Schmelz eine konische Form des 
Wurzelhalses bedingt. a', b', c' zeigt dieselben Schnitte nach Entfernung der 
Schmelzrander und laBt leicht erkennen, daB dadurch die entstandenen 
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Flachen unge£ahr parallel verlaufen. d, e, £ zeigen die Wurzeln der korrespon
dierenden Zahne der anderen Seite im Frontalschnitt und veranschaulichen 
deutlich, daB an den approximalen Flacp.en eine Divergenz kaum vorhanden 
ist. Ahnliche Verhaltnisse weisen die Frontzahne des Unterkie£ers auf. Unter 
Beriicksichtigung dieser Verhaltnisse ist die Herrichtung des Wurzelhalses leicht 
so durchzufiihren, daB der Wurzelring seine Aufgaben einwandfrei er£iillt. 

Auf die bereits vorher besprochene Notwendigkeit, bei der Praparation 
des Wurzelhalses und bei der Anpassung des Wurzelringes das Ligamentum 
circulare zu schonen, ist von allen Autoren, die sich mit diesem Kapitel be£aBten, 

Abb.1l5. 

Fron tzahne des Unterkiefers. 
c 

v u V 
abc 

V U V 
a1 b1 c1 

, , , 
d e f 

Sagittalschnitt mit Schmelz. 

a Mittlerer Schneidezahn. 
b Seitlicher Schneidezahn. 
c Eckzahn. 

Sagittalschnitt ohne Schmelz. 

a1 Mittlerer Schneidezahn. 
b1 Seitlicher Schneidezahn. 
c1 Eckzahn. 

Frontalschnitt. 

d Mittlerer Schneidezahn. 
e Seitlicher Schneidezahn. 
f Eckzahn. 

Sagittal- und Frontalschnitte durch Wurzeln der Frontzahne des Unterkiefers. 
(Aus Schroeder.) 

zur Geniige hingewiesen worden. Es verdient aber nach den Beobachtungen, die 
man oft zu machen Gelegenheit hat, immer wieder betont zu werden, was 
Schroqer hervorhebt, daB namlich das Ligamentum circulare nicht nur fiir 
den Theoretiker, sondern auch fiir den Praktiker vorhanden sein sollte, da 
dasselbe fiir die Kronenarbeit dieselbe Bedeutung besitzt, die die Pulpa fiir die 
konservierende Zahnheilkunde hat. 

Die Beseitigung des Schmelzes rings urn den Zahnhals erfolgt in derselben 
Weise, wie sie bei Herrichtung der Kronenstiimpfe zur Aufnahme einer Gold
krone beschrieben wurde. Wir verweisen auf das auf S. 465ff. iiber die Anwendung 
der SchmelzreiBer von Case und von Harper Gesagte. Fiir die Beseitigung 
der Schmelzrander der Frontzahne emp£iehlt Pichler, neben den eben er
wahnten auf Zug wirkenden SchmelzreiBern die auf StoBwirkung berechneten 
Blackschen MeiBel zu verwenden. Pichler setzt einen sehr scharfen Black
meiBel Nr. 10 oder 15 (1-1,5 mm breit) bei sicherer Stiitzung der Hand am 
Wurzelquerschnitt fast parallel zur Wurzelachse genau an der Schmelz-Dentin
grenze an und laBt leichte Hammerschlage auf ihn wirken (Abb. 116). Der 
Schmelz wird dadurch in der Regel leicht yom Zahnbein abgesprengt. Wenn 
dies aber nicht gelingt, setzt Pichler den MeiBel wohl parallel zur Wurzelachse, 
seine Schneide aber nicht, wie eben, parallel, sondern senkrecht zur Schmelz-
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dentingrenze an (Abb. 117) und schwacht den Schmelz, indem er ihm Langsrisse 
beibringt. Dadurch ist die weitere Abtragung des Schmelzes durch die zuerst 
gezeigte MeiBelfiihrung wesentlich erleichtert. Zum Entfernen kleiner Schmelz
reste wendet Pichler den MeiBel in anderer Richtung, namlich tangential zum 
Wurzelumfang und parallel zum Querschnitt an (Abb. 118). Pichler riihmt die 

, irksam , 
Mei13els, di 
moglich ist. 

ichere und zugl ieh sehonende Handhabun des 
dureh d n Antrieb dureh 1 iehte Hamme ehlage 

as Abtrag n de chm lze mit ehmelzreiBern lUlU 

Mei13eln i ·t eben 0 wie die nun folgende Bearbeitung des vom 
chm lze b freiten Wurz lhaIse an d r Lippen- und Zung n
eite del' W llrzeln naturgema13 leiehter dllrehzuiuhren, a.l an 

den approximalen eiten derselben, nam ntlich, wenn die Naeh
barzahne vorhanden ind lilld die Interd ntaldi tam zwiseh n 
ihnen und dem tumpfe verringert ist. Urn da Abtragen des 

chmelze " das B chl ifen und Polier n de W urzelhal e an 
diesen teUen Zli rmoglichen und normale Kontal<tpunkte 
zwischen der Krone und wen Nachbarn vorzubereiten, mii en, 
wie aueh Pichler 1illd andbloom hervorheb n, die Nach
ba.rzahne durch Einlagen oder durch ummizug vorsichtig und 
lang am soweit bei ite edrangt werden, bis die normal Inter
dentaldistanz wi derhergestellt ist. 

Man "ird, nachd m die g ch h n ist, zunaehst mit einer 
£ inen a.ndpapiel' eh ibe zwi chen den tumpf und ein Naeh
barn g Jang n, allmahlich aueh grob re cheib n ZUl' Anwendung 

bring n und ehlie13lich, of rn die ii berhaupt noeh 
erforderlich i t, mit einer Diamantscheibe den 
Zwischenraum erw item und den 1 tzten ·t d l' 

,chmelzsehieht des eitliehen Wurzelrande fort

Abb. 116. MeiBel an einem Wurzelquer
schnitte zum AbmeiBeln des Schmelzes 

aufgesetzt. (Aus Pichler.) 

schleifen konnen. ute Dien t leist n 
zur Herriehtung de' Wurzelumfange 
auch sehlanke knospenformig Finierer 
und kJ ine Imo p n- und lin enformige 

teine undCarborund pitzen (Abb.1l9). 
uch b i ein I' vo iehtig n or

b l' itung der Wurzel findet leieht 

eine Verletzung der Umgebung statt. 
Es ist mit groBter Vorsicht zu ver
fahren, um die umgebende Schleim-
haut, das im Interdentalraum hoher 

hinaufreichende Ligamentum circulare und die Approximalflachen der benach
barten Zahne zu schonen. Fast jede Verletzung des Zahnfleisches in der nachsten 
Umgebung der Wurzel hat eine Schrumpfung und damit eine spatere Freilegung 
des Wurzelringes, oft iiber seinen Rand hinaus, zur Folge. Die Verletzung des 
Ligamentum circulare fiihrt zur Verkiimmerung der Zahnfleischpapille und 
damit zur Bildung eines Schmutzwinkels im 1nterdentalraum, und jeder kleinste 
Schnitt oder Kratzer an der Approximalflache des Nachbarzahnes kann spater 
oder friiher zum Ausgangspunkt fiir die destruktiven Vorgange der Caries werden. 

y) Anlage des Stiftlagers. 1st die Herrichtung des Wurzelquerschnittes 
und -halses beendet, dann wird das Stiftlager angelegt . Wir haben uns bei Be
schreibung del' Herstellung des einfachen Stiftzahnes ausfiihrlich iiber diesen 
Arbeitsabschnitt ausgesprochen, der hier vollig der gleiche ist, und verweisen 
auf unsere Ausfiihrungen auf Seite 496. Die Anlegung des Stiftlagers ist bei 
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Herstellung einer Krone mit Wurzelring insofern einfacher, als der Stift hier von 
geringerer Lange sein kann und der Wurzelkanal daher nur weniger tief auf
gebohrt zu werden braucht. Wir verwenden fur die Krone mit Wurzelring 
Stifte mit folgenden MaBen: 

fUr obere mittlere Schneidezahne Stifte von 7 mm Lange 
" Starke 

Lange 
Starke 

" Lange 

fur obere seitliche Schneidezahne Stifte von 

fur obere und untere Eckzahne Stifte von 

1,5 
6 
1,3 
8 
1,8 

Bei oberen und unteren Bicuspidaten 
Form des Stiftes nach den im Einzel£all 
gegebenen anatomischen Verhaltnissen 
der Wurzel. Auf die Stiftbefestigung 
bei Molaren werden wir weiter unten 
eingehen. 

richtet sich die 
" Starke. 

Lange, Starke und 

0) Provisorischer VerschluB 
fertig praparierter Wurzeln. Es 
empfiehlt sich, die zur Aufnahme kunst
licher Kronen praparierten Wurzeln 
wahrend der Zeit der Anfertigung der 
Kronen gut zu verschlieBen und zu 
schutzen. Einerseits ist es wichtig, 
daB die Wurzel selbst sauber gehalten 
wird, andererseits wird durch einen pro
visorischen VerschluB das Zahnfleisch 
von den Wurzelrandern abgedrangt, so 
daB die Wurzeloberflache und ihre 
Rander nach Entfernung eines Gutta
percha-Verschlusses ein u bersichtliches 
klares Bild bieten. Es ist dann leicht 
und mit voller Sicherheit festzustellen, 

Abb. 117. Ansatzrichtungen des MeiBels am 
Wurzelquerschnitt, links zum Absprengen 
des Schmelzes an der Schmelzdentingrenze, 
rechts zur Herstellung der ersten Breschen 

ob die Wurzel richtig prapariert ist, ob 
sie auch keine uberstehenden Rander, 
V orsprunge oder Stufen aufweist und 
ob, unter dem Zahnfleischrande verbor 
gen, keine carios infizierten Stellen odei' 
Reste von Zahnsteinablagerungen zu
ruckblieben. 

Es ist von groBter Wichtigkeit, sich 
vor dem MaBnehmen fur den Wurzel
ring und vor dem Adaptieren der Wur
zelkappe vollige Sicherheit daruber zu 
verschaffen, daB die Praparation der 

in den Schmelziiberzug. (Aus Pichler.) 

Abb. 118. AbmeiBeln kleiner Schmelzreste 
mit dem quer auf die Langsrichtung der 
Wurzel tangential zu dieser angesetzten 

MeiBel. (Aus Pichler.) 

Wurzeloberflache und des Wurzelhalses durchaus korrekt ist. Man darf daher 
den Wert und die Beobachtung eines provisorischen Guttaperchaverbandes nicht 
unterschatzen. Ein vorsichtiges Zuruckdrangen des Zahnfleisches erleichtert 
zudem die genaue Anpassung des Wurzelringes und der Kappe. Man formt sich 
die Guttapercha-Verschlusse aus einer plastischen, ein wenig klebenden Gutta
percha in Pilzform, halt die Oberflache derjenigen Wurzel, die man verschlieBen 
will, mit Hilfe einer Watterolle vollkommen trocken, trocknet den erweiterten 
Wurzelkanal mit dem Hei13luftstrom sauber aus und druckt das erwarmte Gutta
perchastuck mit dem angefeuchteten Zeigefinger in den Kanal und auf die 
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Flache des Wurzelquerschnittes. Wenn die Oberflache der Wurzel, der Kanal 
und das Guttaperchastiick vollig trocken waren, dann bleibt ein derartiger Ver

schluB sehr fest sitzen und kann oft tagelang getragen 
werden. 

Abb.119. Zum Glatten des 
Wurzelhalses geeignete 

Carborundsteine. 

Ein wenig anders verfahrt man, wenn man die 
Wurzel eines V orderzahnes provisorisch verschlieBen 
und dabei zugleich die vorhandene Zahnliicke ver
decken will. Man formt sich zu diesem Zweck ein 
kleines stift£ormiges und ein groBeres rundes Gutta
perchastiick, preBt nach sauberer Austrocknung des 
Stiftlagers und der Wurzeloberflache zunachst den 
etwas erwarmten Guttaperchastift in den Kanal, so 
daB er einige Millimeter herausragt (Abb. 120). Dann 
driickt man das runde Guttaperchastiick so in die Liicke, 
daB es dieselbe vollkommen ausfullt und an beiden 
Seiten, vorne und hinten die Seitenrander der Nach
barzahne ein wenig umgreut und so an ihnen Halt ge
winnt. Ein solcher VerschluB, den man yom BiB frei
halt, sitzt auBerordentlich fest und laBt eine Liicke 
nur wenig auifallen (Abb. 121). Sind mehrere Wurzeln 

nebeneinander zur Aufnahme kunstlicher Kronen prapariert, so kann man in 
ahnlicher Weise auch fur die groBere dann entstandene Liicke einen VerschluB 
herstellen. Man formt sich soviel zapfen£ormige Guttaperchastiicke, wie Wurzeln 
vorhanden sind und ein groBeres langliches Guttaperchastiick, das zum VerschluB 

Abb.120. Abb. 121. 
Provisorischer GuttaperchaverschluB der Lucke eines einzelnen Frontzahnes. 

der ganzenLiicke geniigt. Dann trocknet man aIle Wurzeln undfiihrtdieerwarmten 
Guttaperchazapfen so in die Kanale ein, daB sie gut darin haften (Abb. 122), 
erwarmt und durchknetet das groBere Guttaperchastiick und driickt es in 

Abb.122. Abb.123. 
Provisorischer GuttaperchaverschuB der Liicken von vier abgetragenen Frontzahnen. 

ziemlich weichem Zustande iiber die trockene Wurzeloberflache und die aus dem 
Kanal heraQs~!!-genden Guttaperchazapfen. Die nunmehr die ganze Lucke aus
fiillende Guttapercha wird in einer dem Zahnbogen ahnlichen Form so zurecht
gedriickt und modelliert, daB der BiB sie nicht trifft; sie sitzt nach dem Erharten 
auBerordentlich fest. Ein solcher Verband macht nicht nur das Arbeitsfeld bis 
zur nachsten Behandlung vollig iibersichtlich und bildet einen guten AbschluB 
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fur die Wurzeln, sondern hilft dem Patienten zugleich uber das unangenehme 
Aussehen und Gefiihl der vorhandenen Lucke hinweg (Abb. 123). 

FUr zweiwurzelige Pramolaren kann man sich zur Fixierung des Verbandes 
eines Wurzelplattchens bedienen, durch das die Enden eines U-formig gebogenen 
Drahtes gesteckt werden. Der VerschluB wird mit erwarmter Guttapercha auf 
der Wurzeloberflache und in den Wurzelkanalen befestigt; die in die Lucke 
ragende Schlinge wird mit Guttapercha umkleidet. Diese Wurzelplattchen mit 
U-formig gebogener DrahtschIinge sind im Handel kaufIich zu haben. 

Ein anderer Weg, eine Lucke provisorisch auszufullen, bis der Ersatzzahn 
angefertigt ist und zugleich das Zahnfleisch kriiftig von dem Wurzelrande ab
zudrangen, ist das Einsetzen eines provisorischen Zahnes in die Lucke. Man 
halt sich eine groBere Zahl von Schneide- und Eckzahnen in verschiedenster 
Form, GroBe und Farbe mit unechtem Stift und Wurzelplatte vorratig. Hat man 
von jeder Zahnart 20 - 30 Stuck bereit, so findet man mit ziemlicher Sicherheit 
darunter einen Zahn, der nach Vornahme kleiner Nachhulfen in die Lucke 
paBt. Der Wurzelstift muB so dunn sein, daB er sich bequem in den provisorisch 
aufgebohrten Kanal einfuhren laBt. Man belegt die nach der Wurzelflache zu
gelegene Seite des Wurzelplattchens mit erwarmter Guttapercha, fugt einen 
dunnen Span Orangeholz in den getrockneten Wurzelkanal und setzt den pro
visorischen Zahn in die Lucke ein. Die noch weiche Guttapercha drangt das 
Zahnfleisch kriiftig von den Wurzelrandern ab, der Guttapercha-UberschuB 
wird nach dem Erkalten mit einem scharfen Messerchen abgetragen. Der Patient 
weiB dem Zahnarzte fur ein solches Provisorium, das zugleich aIle Zwecke des 
vorgeschriebenen Guttapercha-Verschlusses erfullt, groBen Dank. 

c) Anfertigung des Wurzeigestelles. 
a) Das Messen des Wurzelumfanges. Nach beendeter Praparation der 

Wurzel nimmt man das RingmaB. Es geschieht dies mit Hilfe einer Schlinge 
aus feinem Messingdraht, die man mittels des sog. Dentimeters um den Wurzel
hals legt und zudreht. Wir haben das Ver
fahren bei Besprechungen der Herstellung der 
Goldkrone auf S. 466 beschrieben. Sehr exakt 
laBt sich die Form und das MaB des Wurzel
umfanges fUr die Anfertigung einer Wurzel· 
kappe mittels eines 2-3 rom breiten, dunnen 
und sehr weichen Metallstreifens gewinnen. 
Die Streifen mussen sehr schmiegsam sein. Sie 
legen sich dann, mit der Pinzette angelegt 

Abb. 124. Diinnes Neusilberband 
zum RingmaBnehmen. 

(Aus Werkenthin.) 

und zugepreBt, sehr exakt um den Wurzelhals, geben eine genaues MaB und 
scharfes Bild der Form des Wurzelumfanges (Abb. 124). Ein MeBinstrument 
fUr Neusilberstreifen [Stone (Abb. 125)], das unter dem Namen "Bandometer 
Trestoni" in den Handel gebracht wird, bietet den Vorteil einer handlichen 
Einfuhrung des BandmaBes an jeder Stelle des Mundes und groBer Exaktheit 
des MaBes selbst. Wenn das 3 mm breite Band sich fest um den Wurzelhals 
geschlossen hat, sind Ungenauigkeiten, die durch ein HerauIrutschen der Draht
schlinge oder durch ein Erfassen in verschiedener Hohe des Wurzelhalses ent
stehen konnen, ausgeschlossen. 

fJ) Herst.e1l:ung des W urzelringes. Die Anfertigung des Wurzelringes 
nach dem RingmaB geschieht genau so, wie dies auf S. 468 fiir den Ring der Gold
krone beschrieben und durch Abb. 34 und folgende veranschaulicht ist. Das 
gewonnene Draht- oder BandmaB bettet man auf eine Unterlage von weichem 
Gips, den man glatt streicht. Nach dem Erharten hebt man das MaB vorsichtig 
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ab und hat nun ein Modell, das genau den Wurzelumfang wiedergibt. Man 
schneidet das MaB auf und bemiBt nach dem gestreckten Band oder Draht 
einen Streifen weichen 23kar. Goldbleches von 0,20-0,25 mm Starke (das 
wir heute an Stelle des Platinbleches verwenden), der zur Herstellung des Wurzel
ringes dienen soIl. Man schneidet sich den Goldstreifen in det gemessenen Lange 
in reichlicher Breite ab und biegt den Ring nach dem yom Gipsmodell wieder
gegebenen Verlaufe des MaBes. Die Ringenden werden genau einander anliegend 
zusammen gebracht und mit einem kleinen Stiickchen 23 kar. Lotes in der 

offenen Flamme verlotet. Die Lotstelle wird sauber 
befeilt, ebenso wird der nach dem Zahnfleischrand hin 
gelegene Rand des Ringes mit der Feile fein abgeschragt. 

y) Anpassen des Ringes an die Wurzel. Nun wird 
der Ring der Wurzel aufprobiert. Die Versuchung liegt 
nahe, das wiederholte Einprobieren der Ringe, Kappen und 
Kronen, namentlich bei sehr empfindlichen Patienten, stets 
unter Anwendung lokaler Anasthesie vorzunehmen. So 
sehr es unsere Pflicht ist, dem Patienten jede Erleich
terung zuteil werden zu lassen, die wir ihm durch An
wendung der heutigen Mittel der Anasthesie verschaffen 
konnen, so wenig ratsam ist eine zu haufige Injektion 
in dieselben Gewebe innerhalb eines kurzen Zeitraumes, 
da die zu oft wiederholte Infiltration schlieBlich eine 
derartige Reizung der Gewebe mit sich bringt, daB die 
spater auftretende Empfindlichkeit und Schmerzhaftigkeit 
den im Augenblick erzielten Vorteil der Unempfindlichkeit 
beim Einprobieren der Ringe und Kronen oft illusorisch 
macht. Es diirfte richtig sein, bei groBer Empfindlichkeit 
der Umgebung der Wurzel beim ersten Anprobieren der 
Ringe und eventuell noch beim Einsetzen der Kronen 
eine Injektion zu machen, bei den dazwischen liegenden 
Anproben aber nach Moglichkeit davon abzusehen. Die 
Emp£indlichkeit der Gewebe istindividuellsehrverschieden. 
Patienten, deren Zahnsubstanz beim Ausbohren Ie bender 
Zahne eine verhaltnismaBig geringe Sensibilitat zeigt, 
empfinden oft jeden Eingriff in die nachste Umgebung 

Abb. 125. Bandometer der Wurzel als auBerordentlich schmerzhaft. Wiederum 
Trestoni. verhalten sich viele Patienten gegen das Einprobieren 

der Ringe recht gleichgiiltig, wahrend ihnen jede Beriih
rung des lebenden Dentins hochst unangenehm ist. Es muB daher die Frage, 
ob lokale Anasthesie erwiinscht und notwendig ist, von Fall zu Fall sorgialtig 
erwogen und dabei nicht vergessen werden, daB die Exaktheit der Arbeit das 
Anpassen der Ringe sehr erleichtet. Wir verweisen in dieser Hinsicht auf das 
auf S. 470 iiber das Einprobieren eines Kronenringes Gesagte. Zur Anasthesierung 
der fiir das Einprobieren des Ringes in Betracht kommenden Zone geniigt meist 
die Injektion einer sehr geringen Fliissigkeitsmenge oder die Einfiihrung der 
von uns empfohlenen mit Novocain impragnierten Faden unter den Zahnfleisch
rand, die rings um den Wurzelumfang gelegt und an dieser Stelle etwa 10 Minu
ten belassen werden. 

Um den einzuprobierenden Ring auf den Platz hinaufzudriicken, den er 
spater als Bestandteil der Wurzelkappe einnehmen soIl, bedient man sich des 
durch ein zusammengefaltetes Serviettchen geschiitzten Zeigefingers oder 
Daumens . Das feine Gefiihl, das der Finger auch bei starkstem Druck fiir etwa 
vorhandene Widerstande hat, ist nicht zu ersetzen. Als Hil£sinstrument kann 
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das in Abb. 7 wiedergegebene Instrument nutzliche Verwendung finden. 
Nachhil£en konnen durch ein leichtes Aushammern einzelner Stellen des Ringes 
oder durch eine Verengerung des Ringes durch Ausschneiden und Wieder
zusammenlOten erfolgen; doch sollen solche Veranderungen moglichst ver
mieden werden; sie erubrigen sich auch bei einem nach genauem MaB ange
fertigten Ringe, der sich in der Regel dem Wurzelumfang fest anschIieBt und 
von vornherein einen guten Sitz zeigt. 

~) Abtragen des Ringes bis zur richtigen Hohe. Ehe man den Ring 
hinsichtlich seiner Hohe der Wurzel anpaBt, pruft man nochmals nach, ob diese 
vollig richtig abgetragen ist, vor aHem, ob der Wurzelrand an der Labialseite 
tief genug unter dem Zahnfleischrand liegt, um zu ermoglichen, daB der Ring 
vollig yom Zahnfleisch gedeckt wird, damit spater der auf der Kappe befestigte 
kunstliche Zahn unmittelbar aus dem Zahnfleisch heraustritt. Man beschneidet 
den uberstehenden Teil des Goldringes und beschleift den oberen Rand mit einem 
feinen Carborundradchen, bis seine Hohe genau dem Niveau 
der Wurzel£lache entspricht. Dann £ugt man dem Ringe 
einen Deckel aus Goldblech von einer Starke von 0,25 mm 
und einem Karat auf, das dem C":<Bhalte des Ringes ent
spricht. 

e) Aufloten des Decke ls. Das Aufloten des Deckels 
erfolgt in folgender Weise: N achdem die Ringrander wie 
oben beschrieben, mit der Wurzelflache glatt verlaufend 
gestaltet sind, wird der Ring sehr vorsich tig von der 
Wurzel abgehoben, damit er ganz genau die Form des Abb. 126. Das Aufi6ten 
Wurzelumfanges behalt. Dann wird derselbe mit dem des Deckels. 
oberen Rand auf ein 0,25 mm dickes Stuck Goldblech 
gelegt und an einer Stelle durch ein wenig dem Karat des Bleches entsprechendes 
Goldlot mit diesem verlotet. Nachdem erst eine Stelle verlOtet ist, kann man 
leicht, ohne den Ring zu verbiegen, fortfahren, das Goldblech an den Rand 
des Ringes anzulegen und Stelle fur Stelle mit ihm zu verloten, bis der Ring 
ringsum aufgelOtet ist, wie dies Abb. 126 zeigt. 

C) Aufpassen der Kappe auf die Wurzel. Das uber den Ring uber
stehende Goldblech wird ausgeschnitten, der Rand ringsum sauber befeilt und 
die fertige Kappe der Wurzel wieder aufprobiert. Zeigt es sich, daB sich die 
Kappe noch nicht vollkommen auf ihren Platz herunterdrucken laBt, dann laBt 
man in das Innere der Kappe etwas flussi-
ges Wachs laufen und probiert, wahrend 
dasselbe noch weich ist, die Kappe wieder 
auf den Wurzelstumpf auf. Es markiert 
sich nun deutlich diejenige Stelle der 
Wurzeloberflache, die es verhindert, die 
Kappe in die fur sie bestimmte Lage zu 
bringen. Man nimmt mit dem Schleifrad 
oder einem Bohrer von der betreffenden 
Stelle des Wurzelquerschnittes etwas fort 
und probiert die Kappe wieder ein, bis 
es gelingt, den Ring so tief unter das 
Zahn£leisch zu drucken, wie dies ursprung
lich vorgesehen war. Sollte sich bei sonst 
korrektem Sitz der Kappe zeigen, daB der 
Ka ppenrand oder der W urzelring an der 
Lippenseite doch noch uber dem Zahn
fleischrand sichtbar bleibt, dann schragt 

a b c 
Abb. 127. a Wurzel mit Stiftkappe 
eines oberen mittleren Schneidezahnes, 
b eines oberen seitlichen Schneidezahnes, 

c eines oberen Eckzahnes (samtlich 
vergr6Bert ). 
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Abb. 128. Wurzelkappe mit 
schwertfOrmigem Stift fUr 
einen Pramolaren mit seit
lich zusammengedriicktem 
Wurzelkanal (VergroBert.) 

Abb. 129. Wurzelkappe mit 
ovalem Stift fiir einen ein

wurzeligen Pramolaren. 
(VergroBert. ) 

Abb. 130. Wurzelkappe mit 
zwei Stiften fiir einen zwei

wurzeligen Pramolaren. 
(VergroBert. ) 

Abb.13l. Wurzelkappe mit 
kurzem Knopfstift fiir 

oberen Molaren. 
(VergroBert. ) 

Abb.132. Wurzelkappe mit 
kurzem Stift fUr unteren 

Schneidezahn. 
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man die Wurzel unter dieser Stelle noch mehr ab 
und druckt den Kappenrand sowie den labialen Teil 
des Wurzelplattchens so weit herunter, bis derselbe 
vollig unter dem Zahnfleischrand liegt. Man bedient 
sich hierzu entweder des in Abb. 7 gezeigten Instru
mentes oder eines stumpfen Schmelzmessers, das man 
mit der Schneide quer auf den Rand aufsetzt, hin 
und her gehen laBt und mit leichten Hammerschlagen 
antreibt. Man kann vor dieser Nachhil£e den Kap
penrand an der betreffenden Stelle durch Schleifen 
oder Feilen etwas schwachen. 

Neben dem eben beschriebenen Verfahren der 
Herstellung der Wurzelkappen aus einem Ring und 
einem auf diesem gelOteten Deckel gibt es verschie
dene andere Methoden. So hat man Wurzelkappen 
aus einem Stuck gestanzt und neuerdings auch 
Kappen mittels des GuBverfahrens hergestellt. 

'Y)) MaBe des Wurzelstiftes 1. Wir besprachen 
bereits bei der Herrichtung der Stiftlager die Starke 
und Lange der bei Kronen mit Wurzelring zur Ver
wendung kommenden Stifte (Abb. 103). Man kann 
den Stiften fur obere mittlere Schneidezahne eine 
Lange von 7 mm, eine Starke von 1,5 mm, denjeni
gen oberer seitlicher Schneidezahne eine Lange von 
6 mm, eine Starke von 1,3 mm geben und die Stifte 
der Eckzahne normalerweise mit einer Lange von 
8 mm, mit einer Starke von 1,8 mm bemessen. 
Je nach der Starke und Lange der Wurzel und 
der durch sie fiir die Aufbohrung des Wurzelkanales 
gegebenen Moglichkeit, sowie nach der zu erwar
tenden Belastung der kiinstlichen Krone und dem 
im Verhaltnis zu ihr bereits durch die Kappe gege
benen Halt wird man von den vorstehend gegebenen 
Normen nach oben oder unten hin abweichen. Die 
Stifte zur Be£estigung von Wurzelkappen auf Bicus
pidaten sind nach Form und GroBe vollig nach 
den im einzelnen Falle vorliegenden anatomischen 
Verhaltnissen zu wahlen. Da wir bei einwurzeligen 
zweiten Bicuspidaten im Oberkiefer zumeist eine 
seitlich zusammengedruckte Wurzel und einen schei
denformigen Wurzelkanal vorfinden, muB die Erwei
terung desselben zur Aufnahme des Wurzelstiftes diese 
Grundform beibehalten und ein schwertformiger Stift 
gewahlt werden (Abb. 128). Auch fiir die unteren 
Bicuspidaten konnen seitlich ein wenig flach geham
merte Stifte Verwendung finden (Abb. 129), wahrend 
zweiwurzelige erste obere Bicuspidaten mit zwei diinnen 
Stiften versehen werden (Abb. 130). Wenn obere 
Molaren mit Wurzelringkronen versehen werden sollen, 
ist es oft recht schwierig, Stifte in mehrere Wurzeln 
einzulassen. Man gewinnt hier dadurch den erforder-

1 Wir verweisen auf die eingehendere Besprechung der 
Stiftverankerung im Kapitel "Briickenarbeit". 
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lichen Halt fUr die Krone, daB man den gaumenwarts gelegenen Teil des Stumpfes 
so hoch stehen laBt, wie es die Raumverhaltnisse mit Rucksicht auf den BiB 
und die Anlegung des Stiftlagers fUr die Krampons des an der Wangenseite 
anzubringenden Porzellans zulassen. Eine uber einen so hoch hervorragenden, 
an der Innenseite mit Unterschnitten versehenen Stumpf greifende Kappe 
bedarf nur eines kurzen in das Cavum pulpae eingreifenden knopfformigen 
Stiftes, um einen genugend festen Halt zu gewinnen (Abb. 131). FUr solche 
Bicuspidaten und Molaren, bei denen eine Aufbobrung der Wurzel zur Schaffung 
von Stiftlagern gefahrlich erscheint, ist eine Befestigung der Wurzelkappen 
durch gegossene Zapfen zu empfehlen, eine von uns vor Jahren angegebene 
Methode, auf die wir weiter unten naher eingehen 
werden. In vielen Fallen wird man statt der Molaren
krone mit Wurzelring und einzementiertem Porzellan
zahn mit Vorteil die einfache Goldkrone mit ein
gelassener Porzellanfilliung verwenden, wie wir sie 
auf S. 487ft beschrieben haben. FUr die Uberkap
pung unterer Molaren kommt in der Regel nur die 
einfache Goldkrone mit starkem gegossenem Deckel 
in Betracht. 

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn es sich darum 
handelt, in die Wurzel eines unteren Schneidezahnes 
einen Stift zu versenken. Da das Profil der Wurzeln 
dieser Zahne sehr schmal ist, kann sich beim Auf
bohren des Stiftlagers sehr leicht eine Verletzung der 
Wurzelwandungen ereignen. Man beugt dieser Gefahr 
vor, indem man hier einen ganz dUnnen nadelformigen 
Stift verwendet, das Lager fUr denselben sehr vor
sichtig, hOchstens 3-4 mm tief aufbohrt und den 
Halt fur die Krone dadurch verstarkt, daB man 
den zungenwarts gelegenen Teil des Stumpfes ziemlich 
hoch stehen laBt und mit entsprechend hoher Kappe 
erfaBt (Abb. 132). 

{}) Bei der Einlotung der Stifte in die Kappe 
verfahrt man folgendermaBen: Man bringt die Kappe 
auf die Wurzel und druckt den Deckel fest auf die 
Wurzeloberflache, dann durchlocht man den Deckel 

Abb. 133. Wurzelkappe 
und Stift im Munde durch 
Abdruckmasse verbunden. 

Abb. 134. Wurzelkappe 
und Stift zum Loten 

eingebettet. 

der Kappe an derjenigen Stelle, an der sich beim festen Andrucken desselben 
an die Wurzeloberflache der Eingang in das Stiftlager markiert und steckt den 
oder die Stifte hindurch. Dann nimmt man mit einem Stuck erwarmter 
Stentsmasse einen kleinen Abdruck von der Kappe und dem herausragenden 
freien Stiftende, kiihlt die Stentsmasse durch Aufspritzen kalten Wassers ab, 
fiigt dem aus dem Munde herausgenommenen Abdruck Kappe und Stift ein 
(Abb. 133) und fertigt ein kleines Modell aus Sand und Gips an, auf dem sich 
die Teile in der richtigen Stellung befinden (Abb. 134). Kappe und Stift werden 
alsdann durch Lotung miteinander verbunden, das fertige Gestell sauber aus
gearbeitet und im Munde einprobiert. 

Der Sitz der Kappe auf der Wurzel muB vor dem EinlOten der Stifte so 
sorgfaltig kontrolliert werden, daB bei dem Einprobieren des fertigen Gestelles 
nur noch durch den Stift bedingte Widerstande zu beseitigen sein konnen. 
Jedes Biegen des Stiftes sollte vermieden werden. Zeigt es sich wirklich einmal, 
daB die Stiftkappe nicht auf die Wurzel paBt, fUr die sie angefertigt ist, so soIl 
man lieber einen Schritt zuriickgehen, indem man den Stift 10slOtet, Stift und 
Kappe wieder an ihren Platz bringt, erneut Abdruck nimmt und beide Teile 



512 Bruhn: Die Kronenarbeit. 

nochmals zusammenlotet, als daB man durch Biegen oder Feilen an der Kappe 
oder durch Schleifen oder Bohren an der Wurzel die vielleicht in unrichtiger 
Stellung zusammengelotete Stiftkappe passend zu machen sucht. Nur auf 
einer ganz exakt passenden Kappe darf sich die weitere Arbeit, das Aufschleilen 
des Zahnes und der Aufbau des Kronenkorpers vollziehen. 

t) Ehe wir uns diesem Arbeitsabschnitt zuwenden, ist das bereits erwahnte 

• 
II .-

abe d 
Abb. 135. Kappen mit gegossenem Zapfen. 

a Langssehnitt dureh einen Pramolaren mit soleher Kappe, b Langssehnitt dureh einen 
Molaren mit soleher Kappe, e Quersehnitt dureh Wurzel, Ring und Zapfen, d Form und 

GroBe der Zapfen. 

Verfahren, die Kappen statt mit Stilten mit gegossenen Zapfen zu ver
sehen, zu beschreiben. Wir wiederholen, daB die Verwendung gegossener 
Zapfen in solchen Fallen indiziert und von Nutzen ist, in denen sich ein 
tieferes Vordringen in die Wurzel zur Anlage eines Stiftlagers verbietet. Der 
Verlauf ihrer Herstellung ist folgender: Die Kappen werden gleich denen, 
die mit Stiften versehen werden sollen, recht genau schlie Bend und fest auf 

a 

b 

Abb. 136. Wurzelkappe mit 
gegossenem Zapfen. 

a fiir Molaren, b fiir 
Pramolaren .. 

dem Wurzelstumpf sitzend angefertigt. Dann wird 
in dem oberen Teil des Wurzelkanals das Lager fiir 
den Zapfen angelegt. Die Form des Querschnittes 
solcher Lager ist, schematisch gezeichnet, in neben-
stehenden Abbildungen (135 a, b, c) wiedergegeben. 
Die Zapfen brauchen nicht tiefer als in den Kopfteil 
des Cavum pulpae einzugreifen, es g eniigt, die Lager 
wenige Millimeter tief anzulegen. Die Lange der Zapfen 
im richtigen Verhaltnis zurLange der Wurzeln wird 
durch die nebenstehenden Langsschnitte veranschau-
licht. Abb. 135a zeigt den schematisch gezeichneten 
Langsschnitt eines zweiwurzeligen Bicuspidaten, Abb. 
135 b denselben eines Molaren. Es kommt darauf an, 
daB die Lager nach unten hin nirgends unter sich 
gehen, so daB sich die Stentsform fiir den Zapfen 
unverzogen herausheben und der gegossene Zapfen gut 

hineinfiigen laBt. Die Deckel der Kappen, die mit GuBzapfen versehen werden 
sollen, erhalten genau dem Querschnitt und der Lage des Zapfenlagers ent
sprechende Offnungen (Abb.135c), dann wirddasLager guteingefettet, die Kappe 
aufgesetzt und ein Stiick erwarmte Stentsmasse fest auf die Kappe gepreBt, so 
daB die weiche Masse das Stiftlager vollkommen ausfiillt und die Kappe bedeckt. 
Durch Aufspritzen kalten Wassers bringt man die Stentsmasse zum Erharten 
und hebt dann die Kappe mit dem Stentszapfen ganz vorsichtig ab, damit 
ein Verziehen desselben vermieden bleibt. Die Kappe mit der Stentsmasse 
wird in Gips eingebettet, die Stentsmasse wieder erwarmt und sauber entfernt; 
die Gipsform eingefettet und in Verbindung mit der Kappe mit einem fiir das 
GuBverfahren geeigneten Wachs gefiillt. Dann hebt man die Kappe mit dem 
Wachszapfen ab und ersetzt den letzteren mittels des GuBverfahrens durch 
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einen gegossenen Goldzapfen. Durch eine saubere Ausfiihrung der Durchlochung 
der Kappe und eine starke Erhitzung des eingebetteten Objektes ist dafiir zu 
sorgen, daB das Gold des GuBzapfens sich fest mit der Kappe verbindet; 
eventuell muB eine nachtdigliche Lotung vorgenommen werden. 

Tre bi tsch weist auf die Moglichkeit hin, unter Benutzung von Cadmium 
das ganze Wurzelgestell der Richmondkrone auf einmal zu gieBen, indem man 
das ganze Geriist aus Cadmium herstellt und weiterhin beim GuB wie ein 
Wachsmodell behandelt. Das Cadmium verfliichtet sich in der Hitze und liWt 
so die Hohlform zuriick. 

Die fert.ige Kappe mit dem Zapfen wird der Wurzel aufprobiert. Nachdem 
etwaige Widerstande beReitigt sind, paBt. sie so genau auf ihre Wurzel, wie etwa 
ein Druckknopf in seine Fassung und bietet als Kronenbasis einen sehr starken 
Halt. Man kann den GuBzapfen mit cinem radformigen Bohrer unterschneiden 

~ Q 

~ 
a bc 

Abb. 137. Stumpfpraparation bei "verdeckter Richmondkrone" nach S c h W' a l' z. 

(Abb. 135d) und ebenso das Zapfenlager in der Wurzel mit Unterschnitten 
versehen. Abb. 136 zeigt. Wurzelkappen mit eingegossenen Stiften fiir einen 
Bicuspidaten und einen Molaren. Die fertige Kappe, gleichviel ob mit Stift 
oder Zapfen versehen, wird auf die Wurzel gesetzt und nochmals auf ihren 
Sitz hin gepriift. 

Mannigfache Vorschlage zu besonderer Formung des Wurzelstumpfes und 
entsprechendel Konstruktion des Wurzelgestelles finden sich in der Literatur. 
Sch warz prapariert den Stumpf mit labialer Stufenbildung. Die Abbildung 
137a zeigt die Herrichtung des Zahnstumpfes und die Art des zur Verwendung 
kommenden Kronenringes. Neuerdings legt Schwarz die Stufe schrag an, 
wie dies aus Abb. 137 b und c ersichtlich ist. Es geschieht dies, um das Anpassen 
der Facette zu erleichtern. Die Stufe kann bis zum Kanallumen vergroBert 
werden (Abb. 137c). Schwarz empfiehlt zur Erhohung der Festigkeit des 
Wurzelgestells die Kappe fur den Stumpf nach einem Amalgammodell herzu
stellen und zu gieBen. 

Vest 1 beschreibt die auch von Schroder und von Fritsch erwahnte 
Stiftkrone mit ogivaler, d. i. spitzbogenformiger Wurzelkappe, von 
der er sagt, daB sie aIle Vorteile der Richmondkrone aufweise, ohne deren 
Nachteile zu besitzen. 

tJber die Stumpfpraparation und Herstellung des Wurzelgestelles sagt 
VeRt das folgende: 

"Nachdem der Wurzelkanal versorgt ist, wird der Wurzelstumpf zu einer ogivalen 
Kuppel umgeformt, deren Scheitel liber dem Wurzelkanalliegt. Labial und lingual reichen 
die Kuppelflachen etwas weiter apikalwarts als approximal, entsprechend dem Verlauf 
der Gingivallinie. Die Kuppelbasis ist gegen die Wurzelwandungen scharf abzugrenzen 
und soli sowohl am Zahn als auch am Modell deutlich sichtbar sein. Es empfiehlt sich des-

1 V es t: Die cervicale Grenze der Kronenarbeiten (Schweiz. Mschr. Zahnheilk. 1926). 
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halb, mit einer Einlage aus Baseplateguttapercha in Verbindung mit einer provisorischen 
Stiftkrone die Gingiva bis zum Taschenboden von der Wurzeloberflache abzudrangen, 
sofern der cervicale Rand der Kappe unterbalb des Zahnfleischrandes liegen solI. Die 
Praparation des Wurzelstumpfes erfolgt ausschlieBIich mit kleinen, radformigen Steinen 
von 2-4 mm Durchmesser und mit feinen Steinspitzen, 

Je nach dem Zustand des natiirlichen Kronenrestes laBt sich die ogivale Kuppel hoch 
oder weniger hoch (Abb. 138) schleifen. Je hOher sie ist, umso fester sitzt spater die 
Stiftkrone. Bei Briickenpfeilern wird man sie deshalb stets so hoch wie mogIich praparieren 
und besonders bei Bicuspidaten moglichst viel vom Stumpf erhalten. 

Urn das Aufschleifen stark gewolbter Porzellanfacetten oder Porzellankronen zu er
leichtern, ist es mitunter angezeigt, die labiale Kuppelwolbung etwas steiler zu formen, so 

Abb.138. Abb.139. 

Abb.142a. Abb.142b. 

Abb.140. 

Abb.142c. 

Abb.141a Abb_ 141 b. 

Abb. 138-142. Herstellungsgang des 
Wurzelgestells fiir die Stiftkrone mit 

ogivaler Wurzelkappe nach Ve s t. 

daB unmittelbar iiber der Basis eine kleine Abschragung zentripetal verlauft. Bei besonders 
tiefem BiB ist diese MaBnahme oft auf der oralen Kuppelseite notwendig, mitunter gleich
zeitig labial und oral. 

Liegt der Boden der Zahnfleischtasche tiber der Schmelzzementgrenze, 80 bleibt der 
cervicale Schmelzwulst erhalten, liegt der Taschenboden dagegen an oder unter der Schmelz
zementgrenze, so wird der Schmelzwulst weggeschliffen. 

Hierauf wird der Wurzelkanal zwecks Aufnahme eines Stiftes von geniigender Dicke 
erweitert, der Stift hineingesteckt, so daB er im Wurzelkanal festsitzt. Das Teilstiick des 
Stiftes im Wurzelkanal Boll ~ nach allgemein giiltiger Regel - langer sein als die Krone, 
welche es zu tragen hat. Das Teilstiick des Stiftes auBerhalb des Wurzelkanals ist so lang 
wie moglich zu halten, doch darf es bei der Okklusion nicht storen. Meist wird es einige 
Millimeter iiber den Kanaleingang herausragen (Abb. 139). 

Der Abdruck der ogivalen Kuppel verlangt Sorgfalt. Von seiner Genauigkeit hangt 
der Erfolg der Arbeit abo Gute Dienste leisten dabei Abdruckloffel aus Messingblech, wie 
sie Abb. 140 zeigt. Man stanzt eine kleine Scheibe aus Kupferblech, 0,20 mm dick, ebenfalls 
zu ogivaler Kuppelform. Sie solI etwas breiter und hoher sein als die Wurzelkuppel, deren 
Abdruck man wiinscht, sich aber auf diese legen lassen, ohne mit den Nachbarzahnen zu 
kollidieren. 

In die Mitte des Loffelchens wird ein Loch gebohrt und iiber diese Offnung, von der 
konvexen Seite, ein Rohrchen von etwa 3 mm Lange aufgelOtet. Offnung und Rohrchen 
Bollen weiter sein als die Dicke des Stiftes, welcher aus dem Wurzelkanal herausragt, so 
daB sich Loffelchen und Rohrchen leicht tiber den Stift schieben lassen. 

1st dies der Fall, so flillt man das Loffelchen mit Kerr-Abdruckmasse, erweicht dieselbe 
und stiilpt das LOffelchen auf den Wurzelstift und driickt es apikalwarts, so daB die Ab
druckmasse iiber die Wurzelkappe gepreBt wird. Die Kerrmasse drangt dabei den Zahn
fleischrand beiseite, so daB auch die Kuppelbasis, ja selbst ein kleines Stiick des Wurzel-
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umfanges unterhalb der Kuppelbasis im Abdruck erscheint. Fiir eine zentrische Fiihrung 
des Loffelchens sorgt das aufge16tete Rohrchen (Abb. 141a). 

Dasselbe fiillt sich beim Abdrucknehmen ebenfalls mit Kcrrmasse, wodurch Wurzel
stift und Loffelchen fest miteinander verbunden werden. Immerhin soll der Wurzelstift 
etwa 2 mm aus dem Riihrchen herausragen, weun das Liiffelchen seine Abdruckendlage 
erreicht hat. SchlieBlich ist die Abdruckmasse mit dem Kaltwasserstrahl zu harten, worauf 
sich Stift und Abdruckloffelchen gleichzeitig entfernen lassen. 

Der Kanalteil des Wurzelstiftes wird hierauf mit einer diinnen Wachsschicht iiberzogen. 
Dabei ist zu vermeiden, daB Wachs auf die Kerrmasse gelangt. Nun wird der Abdruck der 
Wurzelkuppel mit Harwardzement ausgefiillt, und dieses auch so um den gewachsten Stift 
herumgebaut, daB eine zahnwurzelahnliche Zementform entsteht (Abb. 141 b). Dabei ist 
es ratsam, die Stiftspitze unbedeckt zu lassen, um spater die Stiftkrone leichter vom 
Arbeitsmodell abheben zu konnen. Sobald die Zementwurzel hart ist, laBt sich durch leichtes 
Erwarmen das Abdruckliiffelchen abheben und der Stift herausziehen (Abb. 142a). Uber 
die ogivale Kuppel der Zementwurzel stanzt man nun eine Wurzelkappe aus 24karatigem 
Gold, 0,1-0,12 mm dick, und zwar so, daB die Kappenrander die Kuppelbasis 0,3--0,5 mm 
iiberIappen (Abb. 142b). Durch ein zentrales Loch in der Kappenfolie wird der Wurzelstift 
in die Zementwurzel gesteckt, Stift und Folie mit Klebwachs vereinigt, abgehoben und 
mit 22karatigem Goldlot verIotet (Abb. 142c)". 

Auf das fertige Gestell des Stiftzahnes mit ovigaler Wurzelkappe kann eine Goslee
oder Daviskrone, eine Krampon- oder}Einstiftfacette aufgeschliffen und in einer'gegossenen 
Fassung befestigt werden. 

B. Zweitel' Absclmitt del' Herstellung des Stiftzahnes. 

Der Aufbau des Kronenkorpers. 
Wir haben bislang die Herstellung sowohl des einfachen Stiftzahnes wie 

diejenige der Wurzelbandkrone bis zu demjenigen Punkte des Arbeitsverlaufes 
verfolgt, bis zu welehem wesentliehe Unterschiede in dem Herstellungsgange 
bestehen. Von der Fertigstellung des Wurzel
gestelles ab ist der weitere Arbeitsverlaui bei 
beiden Stiftzahnarten derselbe. Es handelt 
sich nunmehr darum, auf das Wurzelgestell 
einen Porzellanzahn aufzuschleifen, diesen 
mit dem Gestell zu verbinden und dadurch 
den Kronenkorper entstehen zu lassen. 

Nachdem man sich von dem einwand
freien Sitz der Wurzelkappe oder des ein
fachen Stiftzahngestelles uberzeugt hat, 
nimmt man einen Abdruck yom Ober- und 
Unterkiefer, wahrend sich das Gestell auf der 
Wurzel befindet. Die beiden Positivmodelle, 
auf deren einem das Gestell in del' ihm zu-

Abb. 143. Modell 
mit aufgeschliffenem Zahn. 

kommenden Position sitzt, werden zur Ermittlung des normalen Zusammen
bisses miteinander verglichen, eventuell in einen Artikulator eingegipst. 1st 
die richtige Artikulation nicht ohne weiteres erkennbar, so muB zuvor mit 
Hil£e einer Wachsschablone del' BiB im Munde festgehalten werden. Alsdann 
wird del' Porzellanzahn, der Verwendung finden solI, gewahlt und aufgeschliffen 
(Abb. 143). 

1. Befestigung des kiinstlichen Zahnes in einem gegossenen 
Kronenkorper durch Einzementierung. 

Zur Befestigung des Porzellanzahnes auf dem Wurzelgestell ist im Laufe 
del' Zeit eine ganze Reihe von Methoden zur Anwendung gekommen. Unter 
diesen findet das Verfahren des Einzementierens in einen gegossenen 

33* 
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Kronenkorper heute so allgemeine Anwendung, daB andere Methoden eigent
lich nur noch in Ausnahmefallen, d. h. dann in Betracht kommen, wenn die 
Raumverhaltnisse sehr beschrankt sind. Es muB namlich, wenn die Zahne 
in einen gegossenen Kronenkorper einzementiert werden sollen, fiir die Anlage 
der Stiftkammer, die die Krampons und das Zement aufnimmt, geniigend 
Raum vorhanden sein. Die Krampons diirfen nicht dem Wurzelplattchen 
aufliegen; es muB zwischen ihnen und diesem geniigender Raum fUr eine Gold
schicht bleiben; ebenso darf der BiB der Gegenzahne nicht auf die Krampons 

Abb.144. Abb.145. Abb . 146. 
Die Bieglmg der Krampons. 

auftreffen, sondern muB den fur die Modellierung und den GuB des Kronen
riickens bzw. -korpers erforderlichen Raum lassen. Um den im einzelnen Falle 
gegebenen Raumverhaltnissen in dieser Beziehung gerecht werden zu konnen, 
ist bei der Wahl des PorzeHanzahnes auf seine Dicke und auf die SteHung der 
Krampons zu achten. 

Ein Vorteil der Methode des Einzementierens liegt neben anderen wesent
lichen Vorziigen des Verfahrens darin, daB sich aHe Flachzahne mit Stiften 
und Knopfkrampons, auch Zahnfleischzahne, zum Einzementieren eignen, 

Abb. 147. Aufgeschliffener Zahn durch 
einen GipsvorguB auf dem Modell in der 

ihm zukommenden Stellung gehalten. 

Abb. 148. Umhiillung der Krampons mit 
Stentsmasse zwecks Anlage der Stiftkammer 

im Kronenkorper. 

daB also der Zahnarzt bei der Auswahl der Zahne fUr seine Kronen- und Briicken
arbeiten nicht auf einen beschrankten Vorrat einer Spezialform angewiesen 
ist, sondern daB er aus seinem Zahnvorrat wahlen kann, was ihm fiir den 
Einzelfall besonders passend erscheint. Trotzdem istes oft schwierig, einen 
Zahn zu finden, del' sich hinsichtlich seiner Farbe, Form, Starke des Korpers 
und SteHung del' Krampons voHkommen fUr das Verfahren des Einzementierens 
eignet. 

a) Bedeutung del' Raum verhaltnisse fiir die Anwendung des 
Verfahrens. Um die Befestigung des PorzeHanzahnes durch das Verfahren 
des Einzementierens bewirken zu konnen, miissen giinstige Raumverhaltnisse 
gegeben sein. Es ist erforderlich, daB zwischen der Wurzelkappe und der BiB
kante del' Gegenzahne Platz genug fiir die Anlage der Stiftkammer oder der 
Stiftlager und fiir eine hinreichend starke Goldschicht vorhanden ist. Wenn 
der Raum beengt ist, miissen die Stifte der PorzeHanzahne durch Biegen den 
gegebenen Raumverhaltnissen angepaBt werden. 
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b) Biegen del' Stifte. Die Stiftchen werden zunachst platt gedruckt, 
gerauht und so zueinander gebogen, daB ihre Enden sich beruhren (Abb. 144). 
Zeigt sich beim Aufschleifen des Zahnes, 
daB die Stiftchen der Kappe zu nahe 
liegen, so mussen sie nach oben (Abb. 
145), umgekehrt, wenn sie vom BiB 
getrof£en werden, nach unten gebogen 
werden (Abb. 146). Del' £ertig auf
geschlif£ene Zahn wird mit Hartwachs 
auf del' Kappe befestigt undim Munde 
einprobiert. Zeigt del' Zahn einen vollig 
richtigen Sitz und ist gegenuber dem 
BiB Raum genug fiir eine genugend 
starke Goldschicht zum Auftragen und 
zum Au£bau des Kronenkorpers, so wird 
die Stellung des Zahnes auf dem Modell 
durch einen GegenguB festgehalten 
(Abb. 147). 

c) Anlage der Stiftkammer. 
Nun werden die Krampons mit einer 
kastenformigen Umhullung aus Stents 
oder ahnlicher Masse versehen, die die 
Form der im Kronenkorper fur die 
Aufnahme der Krampons bestimmten 
Kammer abgibt. Es wird vielfach der 
Fehler gemacht, diese Kammer zu weit 
anzulegen, indem man den Stentsblock 
um die Krampons zu groB modelliert. 
Es empfiehlt sich, denselben so knapp 
wie moglich und zugleich scharfkantig 
zu gestalten. Die Krampons und das 
Zement, das sie umgibt, finden einen 
viel besseren Halt in einer engen Kam
mer, zudem sind die Wande einer sol chen 
naturgemaB starker und erlauben es, vor 
dem Einzementieren des Zahnes tiefere 
Unterschnitte anzulegen, als die dunnen 
Wande einer groBen Kammer. Die 
Stentsumkleidung der Krampons wird so 
modelliert, daB sie sich in der Richtung 
vom Zahnrucken fort etwas verjungt 
(Abb. 148). 

d) Anlage von rohrenformigen 
Stiftlagern. Neben diesem Verlahren, 
das fur die umgebogenen Krampons des 
kunstlichen Zahnes eine Kammer im ge
gossenen Kronenkorper herstellt, findet 
eine andere Methode vielfach Anwen
dung, die den Stiftchen Aufnahme in 
rohrenformige Lager gewahrt, die genau 

Abb. 149. Auf dem Wurzelgestell aus GuB
wachs modellierter Korper eines seitlichen 

Schneidezahnes auf dem GuBkonus. 

Abb. 150. Auf dem Wurzelgestell aus GuB
wachs modellierter Korper eines Molaren 

auf dem GuBkonus. 

Abb. 151. Auf dem Wurzelgestell aus 
GuBwachs modollierter Korper eines Pra
molaren mit rohrenformigen Stiftlagern 

in die Graphitstifte eingefiihrt sind. 

den Dimensionen der Stiftchen entsprechen. Diese mussen in ihrem Verlaufe 
genau parallel gerichtet sein, konnen abel' den Raumverhaltnissen ent
sprechend schrag nach oben oder unten geneigt werden, je nachdem, wie es 
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der BiB und die Kappe erforderlich machen. Die Lager werden fur den GuB 
dadurch offen gehalten, daB man in die aus GuBwachs modellierten Kronen
korper an diejenigen Stellen, an denen die Krampons in das Wachs hineinragten, 
Graphitstifte einfiihrt. 

e) Das Modellieren des Kronenkorpers. Nachdem der Rucken des 
Zahnes einschlieBlich der kleinen Stentsform eingefettet ist, wird der Zahn 
mit Hil£e des Gegengusses in der richtigen Stellung zu der Kappe auf dem 
Modell festgehalten und nun der Korper bzw. Rucken des Zahnes aus einem 

fur das GuBverfahren geeigneten Wachs 
aufgebaut und der naturlichen Zahnform 
und dem BiB der Gegenzahne entsprechend 
modelliert. Hierauf wird das Kronengestell 
mit der Wachsform vorsichtig yom Modell 
abgehoben, der kiinstliche Zahn herausge
nommen und die zu gieBende Krone auf 
den GuBkonus gesetzt (Abb. 149-151). 

Tre bitsch empfiehlt bei der Einbettung 
CadmiumguBstifte zu verwenden, eine Me
thode, die zweifellos gewisse Vorteile bietet. 

Abb. 152. Seitlicher Schneidezahn. Die Stifte brauchen nach dem Erharten 
Befestigung der Kxampons in Kammer. der Einbettungsmasse nicht aus der GuB

form herausgezogen zu werden, da das 
Metall mit dem Wachs herausschmilzt. Hier
durch ist jede Gefahr der Beschadigung der 
GuBform, die sonst beim Herausziehen des 
Sti£tes droht, ausgeschaltet. 

£) Das Einbetten des aus Wachs 
modellierten Kronenkorpers. Man 
tragt Einbettungsmasse in dunner Kon
sistenz mit dem Pinsel auf das Wachs
modell der Krone auf, nachdem man die 
Oberflache desselben da, wo die einge

Abb. 153. Eckzahn. Befestigung der fettete Riickseite des kiinstlichen Zahnes 
Kxampons in rohrenformigen Lagern. ihr anlag, mit Alkohol abgewaschen hat. 

1st die Einbettungsmasse auf die ganze 
Oberflache der Wachskrone, insbesondere in aIle Vertiefungen gebracht, dann ver
senkt man die Krone in die GuBcuvette. Dieses Versenken des Wachsmodelles 
in die Einbettungsmasse hat mit groBer Vorsicht zu geschehen, damit die 
Masse uberaH in die Form, vor aHem auch in die fUr die Krampons bestimmte 
Kammer eindringt. Wenn dies nicht geschieht, sondern hohle Stellen bleiben, 
fullen diese sich beim GieBen mit Gold und es wird eine umstandliche Nach
arbeit notig, wenn nicht gar der GuB als miBlungen gelten muB. Es erubrigt 
sich, hier auf die Einzelheiten des GuBverfahrens einzugehen, da dasselbe 
bereits an anderer Stelle eine eingehende Darstellung gefunden hat. Als GuB
material wahlen wir in der Regel 20karatiges oder 18karatiges GuBgold, doch 
kann auch Gold niedrigeren Karates (16karatig) Verwendung finden. 

Hervorgehoben sei, daB beim GieBen des Kronenkorpers darauf zu achten 
ist, daB sich das GuBgold fest mit dem Kappendach verbindet. Dies wird durch 
eine saubere Anfrischung der Kappe und durch eine starke Erhitzung des ganzen 
Objektes erreicht. Zuweilen ist eine nachtragliche Lotung angebracht, um eine 
starke Verbindung sicherzustellen. 

g) Die Ausarbeitung der Krone. In die fertig gegossene Krone wird 
der kunstliche Zahn zunachst vorlaufig eingefiigt und mit Wachs befestigt, 
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nachdem aIle in seinem Lager etwa vorhandenen kleinen Hindernisse, Rau
heiten usw. beseitigt sind, so daB er genau in dasselbe hineinpaBt. Dann wird 
die Krone auf den Stumpf gesetzt und die Artikulation nochmals gepriift. Es 
ist dies eine wichtige Aufgabe, die mit besonderer Sorgfalt durchge£iihrt werden 
muB, damit sich spater, nachdem der Zahn einzementiert, die Krone poliert 
und eingesetzt ist, alles Nachschleifen 
eriibrigt. Durch AufbeiBen auf Blau
papier wird jede BiBsteIle ermittelt und 
der AufbiB bis zu leichtem Kontakt 
abgeschwacht. Erst wenn sowohl die 
Kontrolle mit dem Blaupapierstreifen, 
wie die Beurteilung nach dem BiBklang 
und dem Gefiihl des Patienten jede 
Uberlastung der Krone ausschlieBt, 
kann die Priifung der Artikulation 
als beendet gelten; darauf wird die 
Krone fertig ausgearbeitet und poliert. 

h) Das Einzementieren des 
kiinstlichen Zahnes in den Kro
nenkorper. Das Innere der Kammer 
und die Krampons werden sorgfaltig 
gereinigt und, damit dort auch nicht 
das kleinste Restchen Wachs oder 
Schmutz zuriickbleibt, mit Benzin oder 
Alkohol ausgewaschen und griindlich 
getrocknet. Dann werden die Seiten
flachen der Kammer mit einem rad
formigen Bohrer unterschnitten. Darauf 
zementiert man die Zahne ein. W ohl 
aIle guten Zinkphosphatzemente eig
nen sich fiir diese Methode. Es emp
fiehlt sich, das Zement in sahneartiger 
Konsistenz anzuriihren, nur ein wenig 
dicker als man es zum Einzementieren 
von Porzellanfiillungen verwendet. Der 
Zementbrei muB sehr vorsichtig in 

Abb. 154. Wurzelringkronen mit Porzellan
front (Richmondkronen) fiir einen Pra· 

molaren, einen seitlichen und einen 
mittleren Schneidezahn. 

a b 
Abb.155. Wurzelringkrone mit Porzellan
front und kiinstlichem Zahnfleisch fiir einen 

unteren Eckzahn. 
a fiir sich, b in situ. 

kleinen Portionen in die Kammer hineingebracht werden, damit er die 
ganze Kammer vollkommen und ohne Blasen fiillt und sich fest um die Kram
pons drangt. Hat man nicht eine Kammer, sondern rohrenformige Stiftlager 
angelegt, dann sind diese aufs sorgfaltigste zu 
reinigen und das weiche Zement vorsichtig mit der 
Nadel in sie einzufiihren. Nach dem Einzementieren 
des Zahnes wird der herausgequollene UberschuB 
beseitigt, ehe das Zement vollig erhartet ist. Nach 
dem Erharten wird die Krone auf ihren Platz im 
Munde gebracht und der BiB nochmals gepriift. 
Wenn der Kronenkorper oder die Porzellanfacette Abb. 156. Langsschnitt 
noch Stellen zeigt, die iibermaBig getroffen werden, durch eine lVIola.renkrone. 
schleift man entsprechend ab und gibt der Krone, 
nach dem diese letzte Regulierung des Bisses sehr sorgfaltig erfolgt ist, eine 
schone Politur. 

Eine im Sinne der vorstehenden Ausfiihrungen mit Sorgfalt hergestellte 
Wurzelringkrone muB so exakt auf ihren Stumpf passen, daB die Befestigung 
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derselben zu einer einfachen Arbeit wird. Wir verweisen hinsichtlich der Be
festigung auf das am SchluB dieses Kapitels Gesagte. Wie wir bereits eingangs 
ausfiihrten, ist der Aufbau des Kronenkorpers durch das GuBverfahren sowohl 
fiir die Ringbandkrone wie fill den einfachen Stiftzahn anwendbar. Wenn man 
den Kronentrager des einfachen Stiftzahnes mit dem GuBverfahren herstellen 
will, kann man das Wurzelplattchen fortlassen und den Wachskorper unmittelbar 
auf den Querschnitt der Wurzel modellieren und dann den Kronenkorper mit 
Stiftkammer oder den Wurzellagern als ein Ganzes um den Stift gieBen. 

2. Die Befestigung des kiinstlichen Zahnes durch Lotung. 
Bevor die GuBtechnik die zahnarztliche Prothetik in den Stand setzte, 

in der vorbeschriebenen einfachen und sicheren Weise den Korper einer durch 
eine Porzellanfront gedeckten Krone herzustellen, war das bekannteste und 
durch Jahrzehnte angewandte Verfahren der Be£estigung des Zahnes auf dem 
Stiftzahngestell die Lotung. Das Verfahren kommt auch heute noch in 
manchen Fallen zur Anwendung, insbesondere, wie wir bereits weiter vorne 
ausfuhrten, wenn die Raumverhaltnisse das Einzementieren in einen gegossenen 
Kronenkorper nicht gestatten. Man verfahrt bei dem Aufbau des Stiftzahn
korpers durch Lotung folgendermaBen: 

Zunachst wird ein in Form und Farbe passend gewahlter Zahn sorgfaltig 
au£geschlif£en. Bei der Auswahl des Zahnes sind nicht nur asthetische Momente 
zu berucksichtigen, die in bezug auf das auBere Aussehen, die Breite und Lange 
auf den ganzen Typ entscheiden, es sind vor allem auch die durch den BiB ge
gebenen Raumverhaltnisse zu beachten, denen die Dicke des Zahnes und die 
Stellung der Sti£te entsprechen muB. Der Zahn muB scharf unter den Zahnfleisch
rand und mit seiner ganzen Dicke auf das Wurzelplattchen au£geschliffen werden. 
Nachdem dies geschehen, wird der Zahn mit Klebewachs auf dem Gestell 
befestigt (Abb. 143), das Ganze von dem Modell abgehoben und im Munde 
einprobiert. Erweist sich die Stellung des Zahnes als vollig richtig, dann wird 
der Zahn wieder auf das Modell zuruckgebracht und seine Stellung durch einen 
GegenguB aus Gips festgehalten (Abb. 147). 

Wenn man im Munde Korrekturen an der Stellung des Zahnes vornehmen 
muB, darf man den Zahn nicht wieder auf das Gipsmodell bringen, sOtldern muB 
den durch Wachs mit dem Gestell verbundenen Zahn vorsichtig aus dem 
Munde herausheben und so in Gips einbetten, daB die neue Stellung des Zahnes 
zu dem Gestell durch ein kleines Modell festgehalten wird. Nur dann ist man 
sicher, daB der Zahn die richtige, durch die Korrektur erreichte Stellung nicht 
wieder verliert. 

Die Ruckenschutzplatte. Es gilt nun, die definitive Verbindung 
zwischen dem kiinstlichen Zahn und dem Wurzelplattchen herzustellen. Man ver
sieht zunachst den Rucken des Zahnes mit einer Schutzplatte. Auf einem Stuck 
18kar. Goldbleches von 0,6 mm Dicke markiert man sich mit einer scharfen Spitze 
die Stellung der Krampons, durchlocht dann das Blech mit einer Krampon
lochzange an den gezeichneten Punkten· und probiert, ob sich die beiden 
Krampons bequem durch die Locher schieben lassen, so daB die Blechflache 
genau der Ruckenflache anliegt. 1st dies der Fall, dann zeichnet man mittels 
eines scharfen 1nstrumentes den UmriB des Zahnes, den Konturen desselben 
folgend, auf das Goldblech auf, schneidet das Stuck aus und paBt es nun 
genau dem Rucken und den Umrissen an, so daB es fest anliegt und nirgends 
ubersteht, sondern in sauber gefeilten Facetten mit den Konturen des Zahnes 
abschlieBt. 
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Bach beschreibt folgendes einfache und sichere Verfahren: "Man nimmt 
ein Stiickchen Randpapier von Briefmarken oder sonst gummiertes Papier und 
driickt dieses mit der nicht gummierten Seite dem Zahnriicken an. Dabei ist 
zu beachten, daf3 man stets den Zahn erst vollstandig genau passend an seine 
Stelle schleift, ehe man die Schutz platte anfertigt. Liegt das Papier gut glatt 
am Zahnriicken an und sind die Krampons glatt und richtig durch das Papier 
gedriickt, dann schneidet man mit einer feinen Schere das Papier genau dem 
Zahnriicken entsprechend aus, achtet aber darauf, daf3 oben an der Schneide 
etwa 1 mm zugegeben wird, um die Schutzplatte hier iiber die Schneide des 
Zahnes biegen und somit einen besonderen Schutz gegen das Abbeif3en des 
Zahnes schaffen zu konnen. Unten, wo die Schutzplatte der Wurzelplatte 
oder bei anderen Arbeiten der Platte au£Iiegt, paf3t man die Schablone gena u 
der Unterlage an und schneidet sie entsprechend aus. Man achtet ganz be
sonders darauf, daB der Zahn seine richtige Stellung hat, daB er vor allen 
Dingen nicht zu sehr nach innen geneigt steht, wodurch die Schutzplatte zu 
kurz wiirde und bei richtiger Stellung des Zahnes dann zwischen dem unteren 
Rande der Schutzplatte und der Metallunterlage (Wurzel- oder GebiBplatte usw.) 
ein Zwischenraum klafft, der nun erst wieder mit Goldschnitzel usw. ausgefiillt 
werden muB und die Arbeit nicht so sauber werden laBt, wic es erwiinscht 
ist. Bei richtig aufgeschliffenen Zahnen ist diese Gefahr allerdings nicht zu 
befiirchten, da ja der Zahn mit seiner ganzen Dicke auf der Platte aufliegt. 

Hat man das Papier genau der Zahnform entsprechend abgeschnitten, so 
zieht man es von den Krampons und klebt es mit der gummierten Seite auf 
das Goldblech, aus dem man die Schutz platte schneiden will. Man solI hierzu 
18kar. Goldblech von etwa 0,4-0,5 mm Starke verwenden, niemals schwacheres 
Blech, da sonst die Schutzplatte der Zahnfront keinen geniigenden Schutz ver
leiht. Bei besonders tiefem oder scharfem AufbiB kann man auch bis zu 1 mm 
Dicke gehen, jedenfalls schadet es weniger, eine dickere als eine zu diinne Schutz
platte gefertigt zu haben, nur muB natiirlich auch der Raum zwischen Zahn
riicken und Gegenbif3 beriicksichtigt werden. Ebenso verhalt es sich mit dem 
iiber die Schneidekante gehenden Teile der Schutzplatte, den man auch, je nach 
dem FaIle, mehr oder minder stark und dadurch sichtbarer oder unmerkIicher 
gestalten kann. 

Durch das aufgeklebte genaue Papiermuster der Schutzplatte zeichnet 
man sich entweder die KramponlOcher an oder driickt der Einfachheit halber 
gleich mit der Lochzange die Locher durch die Papierlocher ein, wodurch man 
sicher ist, die richtigen Stellen zu haben. Mit der Blechschere oder der Laub
sage sagt oder schneidet man sich die Schutzplatte, genau den Umrissen des 
Papiers folgend, aus, probiert sie genau an, feilt alles glatt und "bricht" die 
Kanten, d. h. man schragt die Kanten der beiden Seiten und der Schneide mit 
einer Metallflachfeile sauber abo Die untere auf die Schutzplatte stof3ende 
Kante laBt man natiirlich scharfkantig und korrigiert, soweit es noch moglich 
sein sollte, den genauen AnschluB der beiden unten aneinander stoBenden Gold
flachen". 

Den Riicken des Zahnes kann man, bevor die Schutzplatte aufgefiigt wird, 
etwa 1,5 mm nach der Schneide zu etwas abschragen und die Schutzplatte dieser 
Schragung folgen lassen, damit der BiB nicht auf die Porzellanschneide, sondern 
gegen das Gold der Schutzplatte trifft. Um die Schutzplatte vor dem Loten 
dem Zahnriicken fest anliegend zu befestigen, kann man die Krampons ab
schneiden und die Enden in kleinen Lagern vernieten, die man vorher iiber dem 
Ausgang der KramponlOcher anlegt (Abb. 157a, b). Man kann aber auch die 
Stiftenden einfach zusammenbiegen, so daf3 sie die Schutzplatte fest gegen 
den Zahnriicken halten (Abb. 158). 
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Um ein besonders genaues Anliegen der Schutzplatte an den Zahnriicken 
zu erreichen, emp£iehlt es sich, derselben eine ganz diinne Unterlage von Fein
gold zu geben, das sich infolge seiner Weichheit dem Zahnriicken mit dem Polier
stahl sehr exakt aufpolieren laBt. Bei der Lotung verbindet das durch die 
Kramponlocher durchschieBende Lot leicht diese Feingoldschicht mit der Schutz
platte. Hierdurch wird zugleich vermieden. daB der Porzellanzahn dunkler 

b a 
Abb. 157. a Schutzplatte mit 
Lagern fUr NietkOpfe. b Schutz
platte dem Riicken des Zahnes 

aufgenietet. 

Abb. 158. Schutzplatte durch 
Zusammenbiegen der Krampons 

an dem Riicken des Zahnes 
befestigt. 

erscheint, wenn ein dunkles Gold dem Zahn
riicken unmittelbar anliegt. Bevor man die 
mit der Schutzplatte versehenen Zahne zum 
Loten einbettet, laBt man iiber die Krampons 
und in die Kramponlocher, einerlei, ob die 
Kramponenden vernietet oder iiber die Schutz
platte zusammengebogen sind, ein wenig Wachs 
me Ben , um zu verhindern, daB etwa eine Spur 
von der Einbettungsmasse zwischen die Teile 
geraten konnte, die mit Lot iiberschwemmt und 
verbunden werden sollen. Man bettet dann den 
Zahn, dem man die Schutzplatte auflOten will, 
in soviel Sand und Gips oder Sand und Asbest
brei ein, daB er allseitig gut umfaBt und ge
schiitzt ist. Wenn man mehrere Zahne zu gleicher 
Zeit lOten will, kann man dieselben zusammen 
einbetten, wie dies Abb. 159 fiir zwei Zahne 
zeigt, deren Krampons auf der Schutzplatte 
zusammengebogen sind. 

Nach dem Einbetten und Erharten der Ein
bettungsmasse wird das Wachs durch AufgieBen 
kochenden Wassers aus der Umgebung der 
Krampons und den Fugen der KramponlOcher 
bis auf die letzte Spur fortgeschwemmt und 
einige in BoraxlOsung getauchte Lotstiickchen 
aufgelegt. Dann werden die eingebetteten Zahne 
iiber dem Bunsenbrenner stark erhitzt und das 
Lot alsdann auf der Kohle mittels des Ge bIases 
zum Schmelzen gebracht. Nach dem FlieBen 
des Lotes laBt man das Ganze vollig erkalten, 
ehe man die Zahne aus der Einbettungsmasse 
herausnimmt. 

Abb. 159. Zahne mit Schutz- Ist die Schutzplatte dem Zahnriicken fertig 
platten zum Loten eingebettet. anmontiert, dann wird der Zahn mittels des 

Gegengusses auf dem Modell wieder in die 
richtige SteHung gebracht und die Schutzplatte durch Befeilen und Beschleifen des 
unteren Randes dem Wurzelplattchen ganz genau angepaBt. Alsdann werden Zahn 
und Wurzelplatte, mittels Harzwachses miteinander verbunden, eingebettet (Abb. 
160) und dann verlOtet. Hierbei verfahrt man in der gleichen Weise wie bei der 
Verlotung der Krampons mit der Schutzplatte. Man kann - und dies geschieht 
viel£ach -, um den Zahn nur einmal der Lothitze auszusetzen, die Verlotung 
der Krampons mit der Schutzplatte und die Verbindung der letzteren mit dem 
Wurzelplattchen zu einem Arbeitsvorgang machen, indem man den mit der 
Schutzplatte durch Nietung oder Umbiegen der Krampons verbundenen Zahn, 
nachdem derselbe mit Wachs auf dem Stiftzahnmodell befestigt und in seiner 
SteHung richtig be£unden ist, zur Lotung einbettet. Nach der Lotung wird der 
Stiftzahn sauber ausgearbeitet und der Stift stark gerauht. Man nimmt die 
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Rauhung des Stiftes am besten mit einem scharfen Messer vor, indem man 
denselben in seinem ganzen Verlaufe ringsum mit Einhieben versieht, die in 
der Richtung zum Stiftende gefiihrt werden. Bevor man die Riickenflache des 
Stiftzahnkarpers fertig poliert, setzt man den Stiftzahn nochmals auf die Wurzel, 
die ihn tragen soll, priift seinen Sitz nach, beseitigt etwa vorhandene Wider
stande und untersucht, ob der Zahnriicken auch nicht zu stark yom BiB getrof£en 

Abb.160. Wurzelgestell mit Zahn 
eingebettet zum Verloten der Sehutz

und Wurzel platte. 

Abb. 161. Gelotete einfaehe Stiftzahne. 
(VergroBert. ) 

wird. Der BiB muB vallig frei sein, d. h. der Karper des Stiftzahnes dad gerade 
von ihm getroffen, nicht von ihm belastet werden. Wenn man auf einen Strei£en 
Blaupapier aufbeiBen laBt, markieren sich die BiBstellen deutlich und man kalll 
genau feststellen, an welchem Punkt man noch fortschleifen muB. Erst wenn 
uns sowohl die Kontrolle mit Hil£e des Blaupapierstreifens wie der Klang der 
im BiB aufeinander treffenden Zahnreihen und das Gefiihl des Patienten die 
GewiBheit geben, daB der Stift
zahnkarper, das feste Aufeinan
dertreffen der iibrigen Zahne 
nicht imgeringstenhindert, poliert 
man den Riicken des Stiftzahnes I. 

llnd zementiert ihn unter sorg
faltigster Trockenhaltung in seine 
Wurzel ein (Abb. 161). 

Durch lange Zeit ist die Lotung 
die zumeist angewandte, ja sogar 
die einzige Methode zur Verbin-
dung kiinstlicher Zahne mit einer 
Metallbasis geblieben. Die Nach
teile, die diese Arbeit mit sich 
brachte, bestanden in der Gefahr 

l' 

----- ~ 

des Zerspringens der kiinstlichen 
Zahne beim Laten, in der haufig 
auftretenden Vedarbung dersel
ben und in dem sehr leicht vor
kommenden Abspringen gelOteter 
Zahne im Munde. Man hat daher 

Abb. 162. Mikrophotogramm, das die Zerstorungs
prozesse am uneehten Krampon zeigt. L Lot

riicken, P Porzellankorper, S Schutzplatte. 
(Aus K. Greve.) 

andere Methoden crsonnen, durch die sich cine dauernde, zuverlassige Be
festigung kiinstlicher Zahne ~n Kronen, Briicken und Platten ohne die stan
dige Gefahr der genannten Ubelstande vornehmen laBt. 

Mit der Frage der Lotung des Zahnes hat sich Karl Greve besonders be
schaftigt. Er wies mittels des Metallmikroskopes nach, daB eine Vereinigung 
von Goldlot und Krampons aus unechtem Metall unvollkommen ist. Es kann 
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bei derartigen LOtungen durch den Speichel an den LOtstellen zu elektro
lytischen Vorgangen und zu Korrosionen kommen, die unter Umstanden 
solchen Umfang annehmen, daB der Halt der Porzellanfront verloren geht 
(Abb. 162). 

Entscheidend fiir die Widerstandsfahigkeit gegeniiber elektrolytischen Ein
wirkungen ist der Losungsdruck der Metalle. Das Platin hat die geringste 
Losungstension und verfallt daher nicht der Auflosung. 

Greve kommt auf Grund seiner Untersuchungen zu dem Ergebnis, daB 
man beim Lotverfahren besser auf unechte Krampons verzichtet. 

3. Befestigung des kiinstlichen Zahnes durch Nietung. 

Auf einfache und zuverlassige Weise kann die Verbindung zwischen dem 
kiinstlichen Zahn und dem Stiftzahngestell durch Nietung hergestellt werden. 
Schon als Vorarbeit fUr die Verlotung der Krampons mit der Riickenschutzplatte 
haben wir erwahnt, daB die vorlaufige Befestigung der Schutzplatte in der Weise 
vorgenommen werden kann, daB man an der Gaumen- bzw. Zungenseite der 
Schutzplatte die Kramponlocher zu kleinen flachen Lagern vertieft, die hindurch
tretenden Kramponenden so weit kiirzt, daB sie nur ein weniges iiber die Lager 

hinausragen und sie dann mittels eines 
Punzens zu Nietkopfen aushammert, die fest 
in den fUr sie angelegten Lagern ruhen. Statt 
nun, wie vorher beschrieben, diese Nietung 
noch durch Verlotung der Krampons mit der 
Schutzplatte zu verstarken, kann man die 
Nietung auch sehr wohl als alleinige Befesti
gung kiinstlicher Zahne auf einer Metallbasis 

Abb.163. Nietverfahren nach benutzen, und die Erfahrung hat gelehrt, 
Kaiser. daB auf diese Weise befestigte Zahne, wenn 

nicht besonders ungiinstige BiBverhaltnisse 
vorliegen, vorziiglich halten. Es wird, wenn die Nietung eine definitive 
Befestigung bezwecken solI, die Schutzplatte mit ganz besonders genau 
fiir die Krampons passenden StiftlOchern versehen und durch Anlage der 
Lager fUr die aufzunehmenden Nietkopfchen vorbereitet. Man verwendet, 
sofern der BiB dies gestattet, etwas starkere Schutzplatten als fUr das Lot
verfahren, da bei der Nietung die durch Lotschwemmung erreichbare nach
tragliche Verstarkung der Schutzplatte wegfallt. Auf den BiB ist auch bei 
der Auswahl der durch das Nietverfahren zu befestigenden Zahne Riicksicht 
zu nehmen, indem man moglichst solche Zahne wahlt, deren Krampons so hoch 
oder so niedrig stehen, daB der BiB nach der Nietung der Zahne moglichst nicht 
auf den Nietkopfchen ruht und diese abnutzt. 

1st die Schutzplatte dem Zahnriicken und dem Gestell angepaBt, mit 
dem der Zahn verbunden werden solI, dann wird sie mit dem Wurzelplattchen 
in der richtigen Stellung verlotet, vorher wird der kiinstliche Zahn vorsichtig 
von der Schutzplatte abgehoben. Nach der Verlotung der Schutzplatte wird 
der Zahn fest genietet. Als Widerlager oder Polster fUr den kiinstlichen Zahn 
bei Vernietung der Kramponenden benutzt man ein Stiick Wachs. Selbst
verstandlich kann das Nietverfahren auch zur Befestigung von kiinstlichen 
Zahnen auf gegossenen Schutzplatten Anwendung £inden. Diese Schutzplatten 
werden entweder einzeln gegossen und dann spater der Kronen- oder Briicken
basis aufgelotet, oder sie werden als Bestandteile einer Krone oder Kronen
basis als ein Ganzes mit diesen durch das GuBverfahren hergestellt. 
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Die Kaisersche Kramponquetschzange und ihre Anwendung. 
Kaiser wendet gegossene Schutzplatten fUr sein Nietverfahren an, fiir das 
er eine besondere Nietzange konstruiert hat. Das Instrumentarium besteht 
aus einer kleinen flachen Metallmulde, deren Boden an seiner Riickseite eine 
ganze Anzahl halbkugelformiger Vertiefungen besitzt. Der Innenraum der 
Mulde wird mit Abdruckmasse gefiillt (Stents oder dgl.), die als Kissen fiir 
den Riicken des Zahnes, dem die Schutzplatte aufgenietet werden solI, dient 
(Abb. 163). Die Kramponquetschzange, mittels derer an dem eingebetteten 
Zahn die Nietung vorgenommen wird, hat ein Maul, dessen einer Teil kugel
formig geformt und bestimmt ist, an der Unterseite der als Widerlager und Kissen 

Abb. 164. Die Kaisersche Nietzange. 

dienenden Metallmulde anzugreifen und dabei eine rotierende Bewegung zu 
erlauben, wahrend der andere Teil zur Aufnahme einschraubbarer Stift- oder 
punzenartiger Einsatze bestimmt ist, mit denen die eigentliche Nietarbeit aus
gefiihrt wird (Abb. 164). 

Kaiser beschreibt die Verwendung seiner Kramponzange folgenderma13en: 
Nach dem Anschleifen des Flachzahnes und Abschragen der Schneidekante 
wird die Schutzplatte aus Wachs modelliert und dann nach einem der bekannten 
Goldgu13verfahren aus 20kar. Gold hergestellt. Die Dicke derselben wird man 
ungefahr 1/2 mm, in der Gegend der Krampons hingegen 1,5-2 mm betragen 
lassen. Die Schutzplatten werden cntweder der Kronen- oder Briickenbasis ill 
der richtigen Stellung aufgelotet oder gleich mit der Kronen- odeI' Briickenbasis 
gegossen. Die Artikula tion ist hier bei sorgfaltig zu beriicksichtigen; wenn 
dies notig erscheint, mu13 nach dem Aufloten der Schutzplatte, aber vor dem 
Einnieten der Zahne, noch nachgeschliffen werden. Nach dem Nieten ist mog
lichst jedes Schleifen in der Gegend der Krampons zu vermeiden, damit keine 
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Schwachung der Nietkopfe eintritt. Bei Herstellung und Anpassung der Schutz
platten ist besonders auf eine exakte Herstellung der KramponlOcher zu achten. 
Man wahle zur Einbettung der Wachsmodelle eine recht gute Einbettungsmasse, 
die sich leicht in die im Wachs vorhandenen KramponlOcher hineinbringen laBt; 
dann wird es selten passieren, daB die Kramponlocher beim GuB zuflieBen. 
Eventuell kann man Graphitstiftchen in die Kramponlocher hineinstecken, die 
diese dann sicher offen halten. 1st trotzdem eine Erweiterung der Stiftlager 
durch Aufbohren notig, so achte man darauf, daB die Krampons genau, aber 
auch nur knapp hineinpassen und doch gestatten, daB sich die Schutzplatte 
fest an den Zahnriicken anschmiegt. Am lingualen Ausgang der Locher legt man 
mittels eines 2 mm starken Rosenbohrers kleine muldenformige runde Ver
tie£ungen als Lager fiir die Nietkopfe an. 

Wenn man sich davon iiberzeugt hat, daB der zu nietende Zahn durch die 
Schutzplatte genau in der richtigen Position gehalten wird, dann kiirze man die 
Krampons so, daB sie nicht mehr und nicht weniger als 1/2 mm aus der Schutz
platte hervorragen und setze den Zahn alsdann mit Zement fest. Nach dem 
Erharten des Zementes wird der zu vernietende Zahn mit seiner Frontseite so 
in die erweichte Abdruckmasse des Metallkissens gedriickt, daB er gerade in 
der Mitte desselben liegt, ohne den Boden zu beriihren. Man beschleunigt das 
Erharten der Abdruckmasse durch Aufspritzen kalten Wassers und setzt dann 
den Kugelteil der Zange in eine einem der Krampons gerade gegeniiber liegende 
Vertiefung der Unterseite des Muldenbeckens ein, wahrend man mit dem anderen 
Teil der Zange zunachst mittels eines kleinen Einsatzes die Rander der Krampons 
niederdriickt, um dann mit dem groBen Einsatz einen rotierenden Druck auf den 
ganzen Krampon auszuiiben. Es ist, wie Kaiser ausfiihrt, hierbei zweckdienlich, 
das Kugelende der Zange bald in diese, bald in jene der dem Krampon gegenii ber 
liegenden Vertiefungen einzusetzen, um unter gelindem absichtlichem Abrutschen 
des Nieteinsatzes den Druck nach jeder gewiinschten Richtung hinwirken lassen 
zu konnen. Um den flach gedriickten Nietkop£ moglichst gleichmaBig und 
glatt in die ihn umgebende Flache iibergehen zu lassen, verwendet man mit 
Vorteil glatte Nieteinsatze und schleift die Oberflache mit feinen Steinen und 
Polierern nach, ohne hierbei zuviel von den Nietkop£chen £ortzunehmen. Man 
kann auf diese Weise eine vollig homogen aussehende Oberflache hersteIlen, 
in der die Nietkopfe glatt in ihre Umgebung iibergehen. FUr das Nietverfahren 
kommen im allgemeinen nur Zahne mit Platinkrampons in Betracht. 

4. Verwendung auswechselbarer Zahne. 
Um die Porzellanfront kiinstlicher Kronen auswechselbar zu gestalten, 

sind eine Reihe von Konstruktionen und Zahnformen erdacht worden, die 
fast aIle auf der Anwendung einer Schiebevorrichtung beruhen. Soweit das 
Prinzip dieser Schiebeverbindung in einer doppelten Schutzplatte bestand, 
deren eine dem Riicken des zur Verwendung kommenden Zahnes aufgelotet 
war und sich mit einem Falz auf die andere von dem Kronenkorper getragene 
Schutzplatte aufschieben lieB, hatte die Konstruktion den Nachteil, daB sie 
mehr Raum beanspruchte, als durch den BiB und die Zahnstellung in der Regel 
gegeben war. Es bedeutete daher einen Fortschritt, als eine Zahnform her
gestellt und dem Zahnarzt zur Verarbeitung dargeboten wurde, die diesen 
Fehler nicht besaB. Solche auswechselbaren Porzellanzahne wurden zuerst 
von Evelin und von Steele angegeben. 

a) Der Steele - Zahn. Der Korper des Steelezahnes hat an der Riick
seite einen Schlitz (Abb. 165), der es ermoglicht, die Zahne auf besondere 
Riicken- oder Schutzplatten von normaler Dicke aufzuschieben. Die Riicken-
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platten tragen auf der dem Zahnriicken zugekehrten Seite in ihrer Langs
achse einen zur Aufnahme in den Schlitz bestimmten Falz (Abb. 166). Die 
Verarbeitung dieser Zahne zu Stiftzahnen ist die denkbar einfachste. Der 

Steele-Zahn wird mit dem fiir ihn hergerich
teten Riickenplattchen versehen, dem auf dem 
Gipsmodell befindlichen Gestell bzw. Wurzel
plattchen aufgeschliffen, in der richtigen Stel
lung mit Harzwachs befestigt und im Munde 
einprobiert. Dann wird der Zahn vorsichtig 
wieder entfernt, wahrend das Riickenplatt
chen mit der Stiftzahnbasis verbunden bleibt 
und mit derselben verlotet wird. Nach der 
Verlotung wird das fertige Gestell des Schieber-

Abb. 165. stiftzahnes ausgearbeitet, poliert und getrock- Abb. 166. Gestell 
S I f zur Steelefacette. tee e acette. net, diinn angeriihrtes Zement auf den Riicken 

der Porzellanfacette und in den Schlitz ge-
bracht, und der Zahn dann auf das Riickenplattchen aufgeschoben. Nach dem 
Erharten des Zementes kann der Stiftzahn eingesetzt werden. 

Neben den Steele-Facetten fiir Schneide-, Eck- und Backenzahne gibt es 
auch auswechselbare Steele-Bicuspidaten und Molaren mit vollem Korper, 

Abb.167. 
Abb. 171. 
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Abb.168. Abb. 172. 

Abb.169. Abb. 173. 

Abb. 167-173. Lucaszange und deren Anwendung zur Selbstherstellung von Rtickenplatten 
fUr Steelefacetten. 
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die sich in ahnlicher Weise wie die Flachzahne auf eine Kappe aufschieben und 
befestigen lassen. Eine Schwierigkeit lag bei der Verwendung der Steeleschen 
Schieberzahne darin, daB der Zahnarzt genotigt war, stets ein groBeres Lager an 
Steele-Zahnen und Ruckenplattchen zu halten. Um diesen Ubelstand wenigstens 
hinsichtlich der Ruckenplattchen abzuhel£en, gab Silbermann ein Verfahren 
zur Selbstanfertigung der Ruckenplattchen an. Auch wurde von Lucas eine 
auBerst praktische Zange beschrieben, die demselben Zwecke diente. Die 
Herstellung der Ruckenplatten mittels der Lucasschen Zange vollzieht sich 
folgendermaBen: 

Man schneide sich ein der GroBe der benotigten Facette entsprechendes 
Sttlckchen Blech, 0,2 mm stark, aus, lege dasselbe nach erfolgtem Ausgliihen 
unter den Ausschneider der Zange (Abb. 167) und drucke zu; das Blech er
halt dadurch die in Abb. 168 ersichtliche Form. Dieses ausgeschnittene Stuck 
wird nun, wie in Abb. 169 ersichtlich, gefalzt; Abb. 170 zeigt das gebogene 
Plattchen. Nun legt man einen Kompositionsdraht von 0,65 mm Starke in das 
gefalzte Blechstuck und preBt mittels einer Flachzange das Blech ohne jegliche 
Falte an den Draht an (Abb. 171). Man legt dann das geformte Blech mit dem 
Draht in die Rille der Zange, druckt zu, biegt die zusammengefalteten Fhigel 
auseinander und preBt nun die Flugel ganz glatt an die Backen der Zange 
an (Abb. 172). Abb. 173 stellt die fertige Ruckenplatte dar, welche auf der 
Ruckenseite noch zusammengelOtet werden muB. 

Einen nicht unwesentlichen Nachteil bildet die nicht genugende Bruch
sicherheit der Steele-Facetten. Sie halten, wie auch KI ughard t hervorhebt, 
einen starken seitlichen Kaudruck nicht aus. 

b) Der Biberzahn. Um die auswechselbare Facette ebensowohl fUr die 
Kautschuk- wie Metalltechnik brauchbar zu machen, wurde der auswechsel
bare Biberzahn konstruiert, der mit einer kleinen Hohlschiene geliefert wurde, 
die ebensowohl die Verbindung mit einem Kautschuk- wie mit einem Metall
korper herzustellen geeignet ist. 

Das System der auswechselbaren Facetten bedeutet einen groBen Fortschritt, 
und es scheint, daB sich dasselbe heute bereits einen sicheren Platz in der Kronen
und Bruckentechnik erobert hat. Nichtsdestoweniger wiirde es verkehrt sein, in 
dieser Methode nunmehr den einzigen Weg fur die Befestigung von Porzellan
zahnen an Kronen- und Bruckenarbeiten zu sehen. Dics gilt besonders darum, 
derweil Hauptvorzug auswechselbarer Zahne bislang nur in der Moglichkeit 
des leichten Ersatzes eines zersprungenen Zahnes liegt. Dem Vorteil, dcr in der 
Moglichkeit des leichten Auswechselns liegt, steht der Nachteil eines geringeren 
Schutzes der Porzellanfacette gegenuber, da es nicht moglich ist, die Schneide 
des Zahnes durch ein dachformiges Ubergreifen der Schutzplatte bzw. der 
gegossenen Kauflache des Kronenkorpers zu schutzen. Um den auswechsel
baren Zahn auf das fur ihn bestimmte Ruckenplattchen aufschieben zu konnen, 
ist es notwendig, daB Zahn und Plattchen in der Langsrichtung vollig parallel 
und eben verlaufen. Darin liegt ein Mangel des Systems und zweifellos ver
dienen diejenigen Methoden den Vorzug, die gleichfalls ein leichtes, wenn 
auch nicht so einfaches Auswechseln der Zahne gestatten, dabei aber den zur 
Verwendung kommenden Porzellanzahnen einen wesentlich groBeren Schutz 
gewahren. 

Um die Auswechselung der Porzellanfronten von Stiftzahnen und ihre 
Anbringung unter schwierigen RaumverhaItnissen zu erleichtern, hat man viel· 
fach Porzellanzahne ohne Krampons, insbesondere die sog. Reparaturzahne 
verwandt. Statt diese Zahne erst fur die Reparatur, also fur den Ersatz ab
gesprungener Kramponzahne zu verwenden, empfahl eine Reihe von Autoren 
wie Rumpel, Heinemann, Weski, Puttkammer u. a., die Stiftkrone 
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von vornherein mit einer aus einem sog. Reparaturzahn bestehenden Porzellan
front zu versehen. Der Befestigung dienen bei dieser Methode Knopfe, Haken, 
T-formige Bi:i.lkchen usw., die, an entsprechender Stelle der Riickenschutz
platte angebracht, in den Hohlraum der 
Porzellanfacette hineingreifen und hier 
festzementiert werden. Greve beschreibt 
die Umarbeitung von Kramponzahnen 
zu kramponlosen Facetten, wie es Abb. 
174 veranschaulicht. 

Dieselbe zeigt in Abb. 174a einen ge
wohnlichen Kramponzahn. Dieser wird 
an der Riickwand, den jeweiligen Raum
verhiiltnissen entsprechend abgeschliffen, 
wie es die punktierte Linie andeutet. Dabei 
wird ein Block mit unter sich gehen
den Randern hera usgeschliffen (A b b. 174 b). 
In Abb. 174c sehen wir die Porzellan
front in situ im Langsschnitt. Abb. 174d 
zeigt einen Querschnitt der Stiftkrone. 

Weiser verwandte als Porzellanfronten 

b 

c 

d 

Abb. 174. Umarbeitung von Krampon
zahnen zu kramponlosen Facetten. 

(Nach K . Greve.) 

selbstgebrannte Porzellaninlays aus .Jenkinsmasse, die er mittels eines kraftigen 
Goldknopfstiftes in einem Kiistchen verankerte. 

Die Schroder - Facette. Eine Facettenform, die von Schroder an
gegeben wurde, erscheint sehr brauchbar. Es handelt sich urn eine Hohl£acette, 
deren torbogenformiger Hohlkorper sich an der 
Hinterseite befindet und bis zur Basis des Zahnes 
durchgeht. Die Riickenflache der Facette ist im 
iibrigen plan. Der Hohlkorper ist parallelwandig 
und im oberen Teil kuppel£ormig nach hinten iiber
greifend ausgestaltet, urn einen festen Halt fiir den 
Zahn an der Riickwand erreichen zu konnen. Die 
Riickwand fUr die Facette wird anmodelliert und Abb.175. Die Schroder
gegossen. Auch ein direktes AngieBen des Metalls facette. (AuB Fritsch.) 
vertragt die Porzellanmasse. Die Parallelitat der 
Wande des Hohlkorpers gestattet ein Aufschieben der Facette auf die Metall
riickwand. Die definitive Befestigung der Facette wird mittels Zementes 
vorgenommen. Der Kantenschutz erscheint Fritsch unter Beriicksichtigung 
der Stabilitat der Porzellanmasse iiberfliissig. Auch die asthetischen Vorziige 
dieses Zahnes sind wesentlich. Einen groBen V orteil bietet die Hohlfacette in 
vielen Fallen gegeniiber dem vollen Korperzahn durch die erIeichterte Unter
bringungsmoglichkeit des Wurzelstiftes im Hohlkorper. Reparaturen, Ersatz 
der Facette sind ohne Schwierigkeiten ausfiihrbar (Abb. 17.5). 

Der Einstiftzahn nach de Terra (Ramcofacette). 

Ein Zahn, der zugleich fUr eine primare Verwendung sehr brauchbar ist 
und eine notwendige Reparatur der Porzellanfront sehr erleichtert, ist der 
Einstiftzahn nach de Terra. Der Zahn ist bei 1500 Grad gebrannt. Der Stift 
mit Stifttellerchen ist aus Gold und wird erst nachtraglich in den Zahn ein
gelOtet, und zwar in der Weise, daB das Stifttellerchen so groBen Abstand von 
der plangeschliffenen Riickenflache des Zahnes hat, wie es der Dicke der Riicken
platte des Zahnes entspricht, so daB der Zahn beim Aufschieben auf diese mit 
ihr in engem Kontakt bleibt. Die Riickenplatte ist aus Stahlgold und wird 
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eigens fiir den Zahn in zwei GroBen aus 18kar. und 22kar. Golde hergestellt. 
In der Mitte der Riickenplatte be£indet sich ein viereckiger Ausschnitt, der der 

Abb.176a. De Terrazahn mit Riickenplatte. (Aus de Terra.) 

GroBe des Stifttellerchens entspricht, von dem ein Schlitz ausgeht, in den man 
den Zahn in vertikaler Richtung einschiebt (Abb. 176a-c). Die Riickenwand des 

Abb. 176 b. Riickenplatte und Stifttel· 
lerchen des de Terrazahnes. 

(Aus de Terra.) 

Ausschnittes der Riickenplatte ist durch 
ein diinnes Golddeckelchen geschlossen. 
Der Zahn ist auf den Halt des Zementes 
nicht angewiesen und leicht auswechsel
bar. EristnachdeTerra sowiderstands
fahig, daB die Riickenplatte nicht ganz 
bis zur Kau£lache zu reichen braucht. 

Abb. 176c. Aufschieben des de Terrazahnes 
auf die Riickenplatte. (Aus de Terra.) 

Dieser Einstutzahn stellt nach Fritsch einen bedeutenden Fortschritt 
gegeniiber der Steelefacettc dar. 

5. Herstellung des Kronenkorpers aus leichtfliissigen 
Legierungen oder Kautschuk. 

Zum SchluB miissen wir auch noch der alteren Methoden der Herstellung 
von Stiftzahnen gedenken, die heute noch keineswegs ihre Bedeutung verloren 
haben; gerade die einfachsten unter ihnen, die den Stiftzahnkorper und die 
Verbindung zwischen Stift und Zahn aus Zinn, leichtfliissigem Metall oder 
Kautschuk herstellten, werden vielleicht in unserer Zeit urn der geringen Kosten 
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willen wieder mehr in Aufnahme kommen. Wir geben daher in folgendem eine 
Beschreibung dieses Verfahrens: Nachdem die Wurzeloberflache prapariert und 
das Stiftlager hergesteHt ist, wird ein 14-16kar. Golddraht von 1,5 mm 
Starke so in den Wurzelkanal eingefiihrt, daB er weit genug aus der Wurzel 
herausragt, um von den Krampons eines Flachzahnes 
umgriffen zu werden. Dann wird ein Gipsabdruck 
von dem Kiefer genommen, der den Stift aufnimmt, 
so daB derselbe sich im Positivmodell in der rich
tigen Stellung befindet. Dieses Modell muB aIle 
Einzelheiten , vor allem die W urzelflache , exakt 
wiedergeben. Auch ein Abdruck vom Gegenkiefer 
wird hergestellt, um die Stiftzahnkrone in genauer 
Artikulation mit den Gegenzahnen aufstellen zu 
konnen. Nun wird ein passend gewahlter Flachzahn 
dem Modell angeschliffen und seine Krampons so um 
das aus der Wurzel ragende Stiftende gebogen, daB 
der Zahn an dem Stifte schon einen Halt gewinnt 
(Abb. 177). Das Sti£tende und die Krampons werden 
vorher mit Schaber und Feile sorgfaltig bearbeitet, 
damit spater eine innigere Verbindung mit dem sie 
umgebenden Zinn entsteht. Alsdann wird der Korper 
bzw. der Riicken des Zahnes aus Wachs modelliert 
(Abb. 178) und bei dieser Arbeit besonders darauf 
geachtet, daB das Wachs der Wurzeloberflache fest 
aufliegt und genau mit dem Rande des Wurzelquer
schnittes abschlieBt. Man hebt den fertig modellierten 
Zahn vom Modell, das vorher gefettet war, ab, probiert 
ibn im Munde ein und iiberzeugt sich sowohl von der 

Abb. 177. Biegung der 
Krampons urn den Stift 
zur Herstellung eines Stift
zahnes mit Zinn- oder 

Kautschukkorper. 

Abb.178. 
natiirlichen SteHung des Zahnes wie auch von der Aus Wachs modellierter 
richtigen Modellierung des Wachskorpers. Stiftzahnkorper. 

Wenn der Zahn im Munde gut paBt, wird derselbe 
so in Lotgips eingebettet, daB die Wachsriicken
flache zutage liegt. Dann wird die Form mit 
kochendem Wasser ausgebrliht, bis die letzte 
Spur des Wachses fortgeschwemmt ist. Das In
nere der Gipsform wird nach dem Ausbriihen 
mit einer BoluslOsung bestrichen und der Gips
block, der den eingebetteten Zahn enthii.lt, liber 
dem Bunsenbrenner getrocknet und erwarmt. 
Man bestreicht dann sowohl den Stift wie die 
Krampons mit Lotwasser (Losung von Zink in 
Salzsaure) und bringt so viel Zinn mittels des 
Lotkolbens in der Form zum Schmelzen, daB 
die Hohlung reichlich mit geschmolzenem Zinn 

Abb. 179. Hineinpressen des 
geschmolzenen Zinnes in die 
Gipsform. (Aus Preiswerk.) 

gefiillt ist. Die noch fhissige Masse driickt man mit dem durch ein kleines 
Lederpolster geschiitzten Daumen fest in die Form hinein (Abb. 179). Nach 
dem Erkalten probiert man die Krone ein, priift und korrigiert die Artikulation, 
dann bearbeitet man den fertigen Stiftzahn mit Feile, Schaber und den 
iiblicben Poliermitteln, laBt aber die Unterseite des Korpers, die der Wurzel 
aufliegen solI, bis auf die Beseitigung etwaiger Hindernisse unverandert. Es ist 
dies fur die Befestigung wesentlich. Der auBere Zahnkorper erhii.lt eine recht 
feine Politur, die ihn widerstandsfahiger macht. Abb. 180 zeigt den £ertigen 
Zinn-Stiftzabn. 

34* 
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Herbst, von dem die Methode der Herstellung von Stiftzahnen mit Zinn
korper stammt, empfiehlt, die ganzen Arbeiten, wie das Aufschleifen des Zahnes, 
das Zusammenbringen von Stift und Zahnkrampons, das Modellieren des Wachs
korpers usw., in bzw. nach dem Munde vorzuIl.ehmen. Uns erscheint die An
fertigung nach einem guten Gipsmodell mit darauffolgendem Einprobieren im 
Munde zuverlassiger und praktischer. Statt des Zinnes kann jede andere leicht-

Abb.I80. 
Fertiger Stiftzahn 
mit Zinnriicken. 

(Aus Preiswerk.) 

fliissige Metallegiernng Verwendung finden. Es bedarf dabei 
in der Regel nicht der Anwendnng eines Guf3apparates. 
Die meisten Legierungen schmelzen, in kleinen Stiicken in 
die Form gebracht, durch die Hitze der unter die Form 
gestellten Flamme. 

Will man den Korper des Stiftzahnes aus Kautschuk 
herstellen, dann wird der fertig modellierte Zahn in eine 
Cuvette eingebettet und die Form nach sorgfaltigem Aus
schwemmen des Wachses mit Kautschuk ausgestopft, nach
dem man vorher die Wande der Form mit diinnem weif3en 
Kautschuk ausgekleidet die Kauflache ganz aus weif3em 
Kautschuk geformt hat. Es empfiehlt sich vorher sowohl 
das aus der Wurzel herausragende, von den Krampons um
grif£ene Stiftende, wie die Krampons selbst, wenn sie aus 
unedlem Metall sind, zu vergolden, wenn sie aus Gold oder 

Platin sind, anzufrischen und zu rauhen, da sich der Kautschuk dann besser 
mit diesen Teilen verbindet. Der fertig vulkanisierte Kronenkorper wird vor
sichtig ausgearbeitet, poliert nnd eventuell im Sonnenlicht gebleicht. 

6. Selbstgebrannte Porzellankronen. 
Die Herstellung und Anwendung selbstgebrannter Porzellankronen gelangt 

in dem Abschnitt, der von der Keramik in ihrer Anwendnng auf dem Gebiete 
des kiinstlichen Zahnersatzes handelt, zur Darstellung. Wir unterscheiden: 

a) Die Platinkrone mit angebrannter Porzellanfront, bei der die dem Auge 
zugangliche Seite einer aus Platin hergestellten Vollkrone einen fenstcrartigen 
Kasten erhalt, in den das Porzellan hineingebrannt wird. 

b) Den Porzellanstiftzahn ohne und mit Wurzelring. Bei seiner Her
stellnng wird in der Regel auf ein aus Platin gefertigtes Wurzelgestell ein kiinst
licher Zahn (die Facette) in der iiblichen Weise aufgeschliffen und durch 
Verlotnng der Krampons mit dem Wurzelstift befestigt. Dann wird der 
Kronenkorper aus Porzellanmasse au£gebaut und angeschmolzen, so daf3 der 
Korper in einer dem natiirlichen Bif3 angepaf3ten Form die Facette mit dem 
Wurzelgestell verbindet. Es kann auch die ganze Krone eines Porzellan
stiftzahnes einschlief3lich der Front ohne Verwendung einer fertigen Facette 
aus Porzellanmasse modelliert, in einer Cuvette gepref3t und im Brennofen 
gebrannt werden. 

c) Die Jacketkrone; dieselbe bildet einen um die beschliffene natiirliche 
Kroneeines Zahnes gelegten Mantel aus Porzellanmasse. 

Die Jacketkrone, die in Amerika eine sehr verbreitete Anwendung findet, 
hat in den letzten Jahren auch in Europa wachsende Bedeutung gewonnen. 
Insbesondere ist es den Veroffentlichungen Lewins zu danken, daf3 diese als 
prothetisches Hil£smittel auf3erst wertvolle Kronenart auch bei nns weit mehr 
wie friiher zur Anwendung kommt. Da die Jacketkrone in dem Abschnitt 
dieses Werkes, der die keramischen Arbeiten behandelt, durch Gutowski eine 
ausfiihrliche Besprechnng findet, verzichten wir hier auf ihre Beschreibung 
und verweisen auf das dort Gesagte. 
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C. Die von der Zahnindustrie fertig gelieferten Stiftzahne 
und ihre Verarbeitung. 

Unter den fertig in den Handel gebrachten Stiftzahnkronen haben wir zwei 
Arten zu unterscheiden; solche, bei denen der Stift fest in die Krone eingelassen 
ist und mit der Krone zusammen der Wurzel angepaBt werden muB, und solche 
Kronen, bei denen der Stift und die Krone getrennt geliefert werden. Bei den 
letzteren ist die Krone in der Langsrichtung durchlocht, oder sie besitzt an der 
Unterseite einen tiefgehenden Hohlraum, 
der dazu bestimmt ist, das frei heraus
ragende Ende des in den erweiterten 
Wurzelkanal einzementierten Stiftes in 
sich aufzunehmen. Wenn nun auch die 
Selbstanfertigung der kiinstlichen Krone, 
bei der jeder einzelne Teil den beson
deren Verhaltnissen des Einzelfalles ent
sprechend geformt und angepaBt wird, 
als die hoherstehende Kronenarbeit er
scheinen muB, die ohne Zweifel auch 
auf die Dauer bessere Resultate liefert, 
so sind auch mit den fertigen Kronen bei 
sorgfaltiger Verarbeitung in geeigneten 
Fallen gute Resultate zu erzielen. Die 

a b c 
Abb. 181. Logankronen. 

a Pramolarenkrone, b Eckzahnkrone, 
c mittlere Schneidezahnkrone. 

bekannteste und wohl auch beste unter den Kronen mit festem Stift ist die 
Logankrone (Abb. 18la, b, c). 

Der Korper der Logankrone zeigt die natiirliche Zahnform massiv aus 
Porzellan gefertigt, an der Unterseite ist der Korper etwas ausgehohlt. Zur 
Verarbeitung wird im Einzelfalle eine Logankrone gewahlt, die in Farbe, Form 
nnd GroBe zu den Nachbarzahnen paBt, und deren Querschnitt demjenigen des 
Wurzelquerschnittes entspricht. Beim Aufschleifen dieser Krone auf die Wurzel
flache wird von dem ringformigen Rande £ortgeschli£fen und der Umfang des 
Kronenkorpers demjenigen des Wurzelkorpers an
gepaBt. Abb. 182 laBt die AushOhlung an der 
Kronenbasis erkennen und zeigt die Art, wie d~r 
Rand bei der Aufpassung der Krone beschliffen 
wird. Urn diejenigen Stellen zu finden, an denen 
beim Anschleilen der Kronenbasis an die Wurzel
oberflache von dem ringformigen Rande fort-
geschliffen werden muB, schneidet man sich ein Abb.182. Beschleifen der 
Stiickchen Blaupapier in der GroBe der Kronen- Unterseite einer Logankrone. 
basis aus, durchlocht dasselbe an der dem Stift 
entsprechenden Stelle und streilt es iiber den Stitt, so daB es die Kronenbasis 
bedeckt. Dann probiert man die Logankrone dem Gipsmodell resp. der 
Wurzel auf und schlei£t so lange an den blau gefarbten Punkten der Unter
seite der Krone von der Porzellanmasse fort, bis die Krone die gewiinschte 
Stellung einnimmt und der Wurzeloberflache genau anliegt. Zumeist muB man 
um der Krone die richtige Stellung zu geben, auch den Stift der Logankrone 
in der einen oder anderen Richtung biegen. Der Stift ist aus Platin oder einer 
widerstandsfahigen Legierung gefertigt, hat im Querschnitt eine I-Form und 
sitzt mit seinem starksten Teil in dem Porzellankorper der Krone. Nach seinem 
freien Ende hin verjiingt sich der Stilt allmahlich (Abb. 183). Durch die Form 
des Stiftes ist jede Drehung desselben in der Wurzel verhindert, auch bietet 
er dadurch, daB seine seitlichen Flachen labial- und lingnalwarts liegen, dem 
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BiBdruck einen kraftigen Widerstand, wahrend die Furchen in der Querrichtung 
seinen Halt im Kanal sichern. 

Die Vorbereitung der Wurzel zur Aufnahme einer 
Logankrone geschieht in derselben Weise wie fur einen 
gewohnlichen Stiftzahn. Der Wurzelkanal wird mittels 
eines Ottolenguibohrers zur Aufnahme des Stiftes er
weitert, die Wurzeloberflache labial- und lingualwarts 
abgeschragt (Abb. 184). Um einen besseren Halt fUr 

fL-Il den Stift zu gewinnen, wird der Wurzelkanal mit leichten 
lr1J Unterschnitten versehen. Das Aufschleifen der Logan

Abb. 183. Stift der 
Logankronen. 

krone nimmt man am besten nach einem Gipsmodell 
vor, fur welches man die Richtung des Kanales dadurch 
gewinnt, daB man vor dem Abdrucknehmen einen dem 
Logankronenstift in Form und Lange entsprechenden 
Stift in die Wurzel steckt, der in dem Abdruck bleibt 
und aus dem Positivmodell herausgezogen wird. Die 
nach dem Gipsmodell aufgeschliffene Logankrone wird 
dann noch im Munde fein nachgeschliffen, um einen 
sehr scharfen AnschluB der Kronenbasis an die Wurzel-
£lache zu erreichen. Besondere Aufmerksamkeit ist bei 
der Auswahl und Montierung von Logankronen der 

Artikulation zu schenken. Bei sehr engem BiB 
verbietet sich die Verwendung von Logankronen 
uberhaupt, da groBe Veranderungen an den Kon
turen der Krone sehr unvorteilha£t fur das Aus
sehen der Krone sind und ein starkes Abschleifen 
an der Zungenseite, namentlich der oberen Schneide
zahne die Haltbarkeit der Krone sehr verringert. 

Abb. 184. Pra.paration des 
Wurzelkanals und des Wurzel

querschnittes. 

Die Logankrone wird mit dunnem Zement be
£estigt, nachdem der Wurzelkanal, die Wurzel
oberflache, die Unterseite der Krone und der Stift 
sorgfaltigst gesaubert und getrocknet sind. Abb.185 
zeigt eine fertig montierte Eckzahn- und Bicuspis
Logankrone. Abb. 186 zeigt eine Schneidezahn
krone, fertig montiert; die Wurzel ist mit Langs. 
schnitt dargesteIlt, urn die Lagerung des Stiftes 

erkennen zu lassen. 
Fertige Kronen mit separatem Stift 

sind in mannigfachen Formen hergestellt und in 
den Handel gebracht worden. Unter ihnen be
finden sich mehrere sehr brauchbare Arten, die 
sich im Prinzip aIle mehr oder weniger gleichen. 
Wir wahlen fUr die Darstellung als Beispiel die 
Ash - Dubel- Krone. Die Kronen selbst be
stehen aus Porzellanmasse und sind in Schneide
und Eckzahnformen, sowie als Bicuspidaten, in 
verschiedenen GroBen und Formen kau£Iich zu 
~aben. Von der Unterseite geht eine rohreniormige 

Abb. 185. Fertige Logankronen. Offnung, die zur Aufnahme des Stiftes bestimmt 
ist, in den Zahnkorper hinein. Diese Offnung 

erweitert sich nach unten so, daB bei der Aufpassungdes Zahnes auf die Wurzel
oberflache ebenso wie bei der Logankrone nur ein ringformiger Rand der Wurzel
oberflache aufzuschleifen ist. Abb. 187 stellt die Frontseite solcher Zahne dar; 
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Abb. 188a zeigt die Anlage des Stiftlagers im Kronenkorper, die AushOhlung 
an der Kronenbasis und den Dreikantstift. Abb. 188b zeigt einen Lallgsdurch
schnitt durch eine montierte Diibelkrone. - Fur zweiwurzelige Bicuspidaten 

werden auch gabelformige Stifte benutzt, 
die, wie aus Abb. 189a, b, c ersichtlich 
ist, auf die Wurzeln montiert werden. 
Erwahnung verdient die Parriskrone, 
die speziell fur untere Molaren bestimmt 

Abb. 186. Fertige Logankronen 
im Langsschnitt. 

Abb. 187. Ash-Diibel-Kronen. 

a b 
Abb. 188. Ash-Diibel-Krone 

im Langsschnitt. 

abc 
Abb. 189. Ash-Diibel-Krone mit 

Gabelstift. 

ist und in einer Weise Verwendung findet, wie dies aus Abb. 190 ersichtlich ist. 
Die Anpassung und Montierung fertiger Stiftzahnkronen sieht in der schema

tischen Wiedergabe der Abbildungen einfacher und sicherer aus, als sie sich 
in praxi gestaltet. Selten werden in Fallen, die 
tiefgehender carioser Zerstorungen wegen den Ersatz 
der naturlichen Zahnkrone erheischen, so glatte 
Wurzelflachen mit exakten Randem vorhanden sein, 
daB eine vollig genaue Anpassung der unteren Rander 
der kunstlichen Zahnkrone an die Rander der natur
lichen Wurzel erfolgen kann. DaB auch solche Falle 
vorkommen und daB dann eine sehr sorgfaltige Arbeit 
mit der Verwendung dieser Kronenarten gute Resul
tate erzielen kann, ist nicht zu bestreiten, in der 
Regel aber wird es besser sein, die Krone in allen 
Teilen selbst anzufertigen. Freilich lassen sieh die 
fertigen Kronen auch in Verbindung mit selbstan

Abb. 190. Parriskrone. 

gefertigten Kappen verwenden. Mit Logankronen gesehieht dies in der Weise, 
daB man den Stilt durch eine fur die Wurzel angefertigte Kappe durehtreten 
laBt und ihn, nachdem die Krone dieser Kappe genau aufgeschliffen ist, 
mit der Kappe verlotet (Griffis). Ein ahnliches Verfahren ist von Goodhugh 
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zur Verwendung der Diibelkrone auf selbstangefertigter Kappe beschrieben 
worden. Auch diatorische Zahne und Rohrenzahne lassen sich in ahnlicher 
Weise auf Wurzelkappen befestigen und zu kiinstlichen Einzelkronen ver
arbeiten, indem man auf der Wurzelkappe einen exakt in den Hohlraum 
der Krone eingreifenden Zapfen befestigt und die Porzellankrone darauf 
zementiert. Es ist eine solche Konstruktion aus mehreren Griinden nur da 
zu empfehlen, wo sehr reichlicher Raum zwischen dem Stumpf und der 
BiBkante bzw. -£lache der Gegenzahne vorhanden ist. Sind die Raum
verhaltnisse beschrankt, so daB auf der Kappe nur eine verhaltnismaBig diinne 
durchlochte Porzellankrone Platz fande, dann wiirde diese zu leicht yom BiB 
gesprengt werden. Unter der gleichen Voraussetzung giinstiger Raumverhaltnisse 

Abb.191. Riccholmann-Kronen. 

Abb.192. Riechelmann-Kronen. 

bedeutet die Herstellung einer von Riechelmann stammenden Kronenform 
einen wesentlichen Fortschritt gegenuber der eben beschriebenen Verwendung 
diatorischer und Rohrenzahne auf einer Stiftkappe. Diese Riechelmann-Krone 
wird in Bicuspidaten- und Molarenform fertig in den Handel gebracht. Die 
Riechelmannkrone wird entweder auf einer einfachen Wurzelkappe mit nach 
oben heraufragendem Stift montiert, oder es wird eine Wurzelkappe fiir sie 
angefertigt, deren Wurzelband in seinem approximalen und palatinalen bzw. 
lingualen Verlaufe so aufragt, daB die Porzellankrone in eine halbbecherformige 
Hulse einzementiert werden kann, indem sie zugleich das aufragende Wurzel
stiftende in ihrem Korper aufnimmt (Abb. 191 und 192 veranschaulichen die 
Riechelmannkrone und ihre Montierung). 

Zweifellos wird die Zahnfabrikation, die heute in Deutschland mit groBem 
Verstandnis den Bediirfnissen und Fortschritten der wissenschaftlichen Zahn-
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ersatzkunde zu folgen bestrebt ist, noch manche fUr die Kronenarbeit wert· 
volle Zahnform finden. Es ist zu begriiBen, daB diese Industrie sich die standige 
Mitarbeit hervorragender Prothetiker, wie Gysi, Fehr, Riechelmann u. a. 
gesichert hat. Dem praktischen Zahnarzte aber bietet sich in der Verarbeitung 
der verschiedenen Zahnarten zu kunstlichen Zahnkronen eine sehr vielseitige 
und dankbare Aufgabe. 

D. Die Befestigung des Stiftzahnes. 
Es haben sehr verschiedene Methoden Anwendung gefunden, urn den Stift· 

zahn in seiner Wurzel zu befestigen. Die friiher bevorzugten Verfahren zielten 
alle darauf hin, gleichzeitig eine starke Befestigung des Wurzelgestelles in 
und auf der Wurzel zu erreichen und sich doch die Moglichkeit offen zu halten, 
den Stiftzahn, wenn eine Reparatur notwendig wurde, leicht herausnehmen 
zu konnen. So wurde urn den gerauhten Stift eine Schicht Zinnfolie gelegt 
und diese mit in den Wurzelkanal hineingepreBt. Auch keilte man Spane 
stark quellenden Holzes (Hickory.Holz) neben dem Stift ein oder versenkte 
in den erweiterten Wurzelkanal ein Holzrohrchen, in das man den Stift ein
greifen lieB. Durch das Quellen des Holzes wurde dann der Stift fest ein
geklemmt. 

Vielfach hat man die Stiftzahne mit Guttapercha befestigt und auch damit 
gute Resultate erzielt. Doch reicht die Guttaperchabefestigung nicht als 
allgemein brauchbare Stiftzahnbefestigung hin. Das von Evans fur die Be
festigung von Goldkronen angegebene Verfahren einer Kombination der Gutta
percha- und Zementbefestigung kann auch fur Stiftzahne angewandt werden. 
Der Stift und die Unterseite des Wurzelplattchens bzw. das Innere der Wurzel
kappe wird mit ChlorperchalOsung bestrichen und mit etwas weicher Gutta
percha bedeckt. Dann wird der Stiftzahn auf den Stumpf aufgesetzt, ohne 
daB das Stiftlager und der Wurzelstumpf vorher getrocknet ware. Der Stift
zahn wird fest in sein Lager hineingepreBt und dabei der UberschuB, der sich 
etwa im Stiftlager staut und den richtigen Sitz des Stiftzahnes hindert oder 
sich seitlich unter dem Wurzelgestell herauspreBt, beseitigt. Der Stiftzahn 
muB sich trotz der dUnnen Guttaperchaschicht, die nun seinen Stift und die 
Unterseite der Wurzelkappe bedeckt, genau in die Position bringen lassen, 
die ihm zukommt. Nachdem der Stumpf, das Stiftlager und die mit der 
Guttaperchaschicht bedeckte Unterseite des Wurzelgestelles mit Alkohol aus
gewaschen und mit heiBer Luft getrocknet sind, wird der Stiftzahn mit dunn 
angeriihrtem Zement auf seinem Stumpf befestigt. Durch die Erwarmung 
des Stiftzahnes kann die Guttapercha erweicht und der Stiftzahn leicht ent
fernt werden. Solange eine Erhitzung nicht erfolgt, gibt der Zement dem Stift· 
zahn einen festen Halt. 

Auch Mischungen von Guttapercha und Zement sind zur Befestigung von 
Stiftz3,hnen verwandt worden. Ein Rezept fur eine solche Mischung lautet: 

Chloroform 30,0 
01. Eucalypt. 30,0 
Aristol 1,25 
Guttapercha q. s. ut. fiat pasta fluida. 

Die Pasta wird bei ihrer Verwendung mit dunn angeriihrtem Zinc. oxyd. 
gemischt und gestattet nach ihrer Erstarrung ein Wiedererweichen durch zu
gefiihrte Warme. 

Solange die Verbindung des kunstlichen Zahnes mit dem Wurzelgestell 
durch Lotung die Regel war und es zum Ersatz einer zersprungenen Porzellan
facette der Herausnahme des ganzen Stiftzahnes bedurfte, war das Bestreben, 
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die Befestigung zwar dauerhaft, aber doch wiederum leicht lOsbar zu machen, 
sehr gerechtfertigt. Durch die Einfiihrung der inzwischen zu allgemeiner An
wendung gelangten Verfahren der Nietung und besonders der Einzementierung 
der kiinstlichen Zahne ist hierin ein Umschwung eingetreten. Es kommt heute, 
wo der kiinstliche Zahn leicht ersetzt werden kann, ohne daB darum der ganze 
Stiftzahn herausgenommen werden miiBte, mehr auf die Starke wie auf die 
Losbarkeit der Befestigung an. Man ist daher allgemcin dazu iibergegangen, 
den Stiftzahn der Wurzel aufzuzementieren. Bei der Befestigung miissen aIle 
Teile der Wurzel, mit denen das Wurzelgestell durch das Zement verbunden 
werden solI, ebenso wie der Stiftzahn selbst, vollkommen sauber und trocken 
sein. Nachdem das Stiftlager, die Wurzeloberflache, dcr Wurzelhals, der Stift 
und die Unterseite des Stiftzahnes mit Alkohol griindlich abgewaschen und 
mit dem heiBen Luftstrom getrocknet sind, wird der Speichel mit Hilfe von 
Watterollen von dem Arbeitsfeld ferngehalten. Das Zement wird in sahne
artiger Konsistenz angeriihrt, mit der Nadel in das Stiftlager eingefiihrt und 
mit einem kleinen Spatel auf den Stumpf und auf die Unterseite des Wurzel
gesteHes aufgetragen. Der Sti£tzahn wird nun fest auf den Stumpf gepreBt 
und bis zum volligen Erharten des Zementes in der ihm zukommenden SteHung 
festgehalten. Der an der Seite herausquellende UberschuB des Zementes wird 
entfernt, ehe das Zement vollig erstarrt ist. Zum Einzementieren von Stift
zahnen eignen sich besonders das schnell hartende Havard- und Caulkszement. 

E. Die Reparatur des Stiftzahnes. 
Unter den Reparaturen kiinstlicher Kronen mit Porzellanfacetten ist 

zwischen denjenigen zu unterscheiden, bei denen es sich lediglich urn die Wieder
befestigung bzw. den Ersatz der Porzellanfront handelt und solchen Reparaturen 
fUr die die ganze Krone mit dem Stift herausgenommen werden muB. Ist letzteres 
der Fall, dann wird man bei dem einfachen Stiftzahn durch vorsicbtiges Er
fassen und Rotieren des ganzen Zahnes den Stift zu losen suchen. Auch bei 
Kronen mit Wurzelring wird man den Versuch machen, die Krone zu lOsen, 
obne einen ihrer Teile oder die Wurzel zu verletzen. In manchen Fallen wird dies 
wie bei dem einfachen Stiftzahn, durch vorsichtiges Erfassen und Drehen des 
Zahnes gelingen. Zum Entfernen von Stift- und Ringstiftzahnen ist von Stein
schneider ein Instrument angegeben, das Abb. 193 zeigt. Bei einfachen Stift
zahnen werden die scharfen Schenkel des Instrumentes zwischen Wurzel und 
Wurzelplattchen eingefiihrt. Bei Ringstiftzahnen wird dasselbe unter dem Rand 
des Ringes angesetzt. Durch Hammerschlage auf den breiten Ansatz des anderen 
Schimkels solI der Stiftzahn gelockert werden. Oft jedoch wird man zunachst den 
Wurzelring aufschneiden, die Kappe au£biegen miissen und, nachdem dies 
geschehen ist, gleichfalls die Krone durch vorsichtige Drehungen mit der Zange 
fassen und zu lockern suchen. Wenn der Stift nicht zu lang und nicht zu sehr 
gerauht war, gelingt dies meist unschwer. Liegt ein Bruch des Stiftes an der 
EinlOtungsstelle vor, oder kann man die Krone erst nach Durchschneiden des 
Stiftes entfernen, so muB man den Stift fiir sich aus der Wurzel herausarbeiten. 

Verschiedene Wege sind hierfiir empfohlen worden: Wenn der Stift nicht 
zu lang ist, gelingt es meist, ilm dadurch zu losen, daB man das obere in dem 
breiteren Teil gelagerte Ende mit ganz feinen Rosenbohrern in einer Weise 
umbohrt, daB man fast nur das Zement fortnimmt, das den Stift umgibt. Man 
legt den oberen Teil des Stiftes so tief wie moglich frei; eine Verletzung und 
Schwachung des Wurzelrandes ist bei dieser Arbeit dadurch zu vermeiden, 
daB man dem Bohrer eine ganz besonders vorsichtige Fiihrung gibt und seine 
schneidende Wirkung nach innen, also auf den Stift zu, richtet. Ein aus einer 
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Wurzel herausgearbeiteter Stift ist infolgedessen von allen Seiten angeschnitten 
und zur Wiederverwendung unbrauchbar. Man erfal3t das freigelegte Ende 
des Stiftes entweder mit einer ganz spitzen Extraktionszange oder mit einem 
Instrument, das sich auf das freigelegte Ende des Stiftes aufschrauben lii.l3t. 
Mit dieser Methode zur Entfernung von Wurzelstiften haben wir stets gute 
Resultate erzielt. Von anderer Seite ist emp£ohlen worden, den Stift rohren
formig aufzubohren und dann zu entfernen. Auch dieser Weg £uhrt zum Ziele, 
wenn derselbe auch meist weniger auf die Herstellung einer wirklichen Rohre, 
als auf ein allmahliches Zerbohren des ganzen Sti£tes hinauskommt. Nachdem 
der Stift aus der Wurzel entfernt ist, wird die Frage zu entscheiden sein, ob 
sich die Reparatur der Krone und das Einfugen eines neuen Stiftes lohnt, oder 
ob die Anfertigung einer neuen Krone angezeigt ist. 

Wenn die Porzellanfacette einer Krone abgesprungen ist, kommt es fUr 
die Reparatur darauf an, ob sie durch Lotung oder Nietung be£estigt oder ein
zementiert war. Fruher, als die Befestigungen 
von Porzellanzahnen ausschliel3lich durch Lotung 
erfolgte, war die durch Abspringen eines solchen 
notwendige Reparatur oft nicht ohne Schwierig
keiten. Es handelt sich in der Regel urn eine Zer
splitterung der Porzellanmasse rings urn die in den 
Zahnkorper eingelassenen Krampons oder urn Quer
bruche in der Linie der Kramponstellung. Nach 
Entfernung der Bruchstucke ist das Bild in dem 
einen wie in dem anderen FaIle dasselbe, die Facette 
fehlt, und die Stifte ragen aus der Schutzplatte 
heraus. Die Reparatur kann nun entweder unter 
Benutzung der stehengebliebenen Krampons erfolgen 
oder nach Ent£ernung derselben. Den ersteren Weg 
wahlt ein von Ro biczek empfohlenes Verfahren: 

Derselbe nimmt einen Flachzahn, dessen Kram
pons genau dieselbe Stellung im Zahnkorper ein
nehmen, wie diejenigen des zersprungenen Zahnes. 
Er schneidet alsdann die Krampons des Ersatz
zahnes glatt am Zahnrucken ab und bohrt den in 
den Zahnkorper eingelassenen Teil derselben voll

1 

Abb.193. Steinschneiders 
Instrument zum Entfernen 

von Stiftzahnen. 

kommen heraus, so dal3 im Zahne zwei der Kramponstellung entsprechende 
rohrenformige Lager entstehen. Diese Lager werden in der Tie£e durch 
Ausschleifen mittels kleiner abgebrochener Bohrer, die man in Terpentingeist 
und Karborundpulver taucht, etwas erweitert. Man beseitigt an den alten 
Krampons, die aus der Schutzplatte herausragen, die knopfformigen Ver
dickungen, die in dem zersprungenen Zahn saGen, achtet aber darau£, dal3 
hierbei die Stifte selbst nicht geschwacht und gekiirzt werden. Dann schleift 
man den zur Aufnahme der Stifte des zersprungenen Zahnes praparierten 
Ersatzzahn dem Zahnfleisch auf und bringt ihn in die richtige SteHung, so 
daG die alten Krampons in die rohrenformigen Lager hineinragen. PaGt der 
Zahn ganz genau an seinen Platz, und liegt derselbe mit seinem Rucken der 
Schutzplatte fest an, dann schneidet man, urn fur die Krampons einen noch 
besseren Halt zu gewinnen, mit dem Bryanschen Schneideeisen Gewinde in 
dieselben ein, reinigt die neuen Kramponlager, rauht die Schutzplattenflache 
und trocknet aIle Teile sehr sorgfaltig. Man befestigt alsdann den Ersatzzahn, 
indem man dunn angeruhrtes Zement in die Lager und auf die Schutz
platte bringt und halt ibn bis zum Erharten des Zementes in der richtigen 
Position fest. 
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Ebenfalls unter Benutzung der stehengebliebenen alten Krampons, aber 
wesentlich einfacher, vollzieht sich die Reparatur bei Verwendung einer fiir 
Reparaturzwecke in den Handel gebrachten Art von kiinstlichen Zahnen. 
Dieselben haben, wie Abb. 194 zeigt, an ihrer Riickseite einen Hohlraum, der 
dazu dient, die alten Krampons, in Zement eingebettet, in sich aufzunehmen. 
Bei Verwendung dieser Zahne - die keiner besonderen Beschreibung bedarf -
ist das Vorhandensein der kleinen Verdickung an den Stiftenden, die urspriing
lich zur Verankerung der Krampons in der Porzellanmasse dienten, fiir den 
Halt der Zahne nach dem Erharten des Zements von Nutzen. 

In einzelnen Fallen, besonders wenn die abgesprungene Porzellanfacette an 
ihrer Schneide bzw. Kauflache mit einem Schutzrande bedeckt war, kann man 
die stehengebliebenen Krampons mit ein wenig Zement oder Stentsmasse hiigel
formig bedecken und dann mit dunnem Gold oder Platin einen Abdruck fiir eine 
Porzellaneinlage nehmen, die nach Entfernung des Zement- bzw. Stentsansatzes 
vermittels Zement befestigt wird. 

Andere Wege zum Ersatz abgesprungener kiinstlicher Zahne haben die 
Beseitigung der noch vorhandenen Kramponreste zur Voraussetzung. So kann 
man die Befestigung eines Ersatzzahnes durch Nietung auf verhaltnismaBig 
einfache Art vornehmen. Die alten Stifte werden entfernt, die Schutzplatte 

Abb. 194. Porzellanfacetten zur 
Reparatur von Stiftzahnen. 

gesaubert und an der Krampon-Lotstelle 
ganz glatt und eben gemacht; dann nimmt 
man Abdruck und Gegenabdruck, schneidet 
auf dem Abdruck die in Gips wieder
gegebene Schutzplatte fort, um den Zahn 
ungehindert aufschleifen zu konnen. Sitzt 
der Ersatzzahn auf dem Modell vollig 
richtig, dann ermittelt man durch Anpassen 
im Munde genau die SteHen der Schutz

platte, an denen die Stifte durch dieselhe hindurchtreten miissen, um den 
Zahn in der richtigen SteHung festzuhalten. Es ist bei dieser Arbeit mit groBer 
Sorgfalt zu verfahren, weil eine ungenaue Durchlochung del' Schutzplatte es 
notwendig mach en wiirde, die Locher nachtraglich zwecks Korrektur del' 
Zahnstellung zu erweitern. Dadurch wiirde eine solide Vernietung der Kram
ponenden sehr erschwert werden. Sitzt der Zahn in vollkommen richtiger 
Position auf dem Riicken der Schutzplatte, dann kiirzt man die Stifte so weit, 
daB sie nur noch 1/2 mm durch die Schutzplatte hindurchragen, bringt an der 
Ruckseite der Schutzplatte kleine Lager um die Kramponenden an und nietet 
den Zahn an seinem Platze fest . Verschiedene Verfahren sind zur Ausiibung 
der Nietung empfohlen: 

Das Kaisersche Nietungsverfahren, dessen Anwendung bereits auf S. 525 
beschrieben ist, leistet auch fiir die Reparaturen im Munde vortreffliche Dienste. 
FUr Reparaturen von Facetten mit unechten Stiften hat Kaiser neuerdings ein 
Verfahren angegeben, durch das die unechten Stifte mittels Saure herausgekocht 
und durch Goldstifte ersetzt werden, die dann spater genietet werden konnen. 
- Die Schrieversche Methode besteht darin, daB man die 0,5 mm durch die 
Schutzplatte hindurchragenden Krampons in ihrer Langsachse mit besonders 
dafiir konstruierten Bohrern aufbohrt und sie dann mittels der Schrieverschen 
Nietzange nietet. - Williams versenkt die unverkiirzten Kramponenden recht
winklig abgebogen in Furchen, die er auf der Riickseite der Schutzplatte an
bringt und hat fiiI' diesen Zweck gleichfaHs eine besondere Zange konstruiert; 
odeI' er bohrt, wenn es sich um massive Kronenkorper handelt, in diese Lager, 
in die sich die Kramponenden in ihrer ganze Lange einzementieren lassen. -
SchlieBlich ist noch das Reparaturverfahren von Bryan zu erwahnen, der auf 
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die Kramponenden, die durch die Schutzplatte hindurchragen, kleine Schrauben
muttern aufschraubt und durch £estes Anziehen derselben den Ersatzzahn an 
der alten Schutzplatte be£estigt. Bryan hat fur seine Befestigungsmethode ein 
eigenes Instrumentarium zusammengestellt. Die bildliche Wiedergabe des
selben (Abb. 195) Hi.I3t dessen Verwendung erkennen. Ahnlich dem Bryan
schen Verfabren ist eine von White angegebene Befestigungsart, der zwischen 
die gekurzten Platinstifte des Ersatzzahnes eine Platin-Iridiumschraube lOtet, 
die er durch die Schutzplatte hindurchtreten laBt und auf der Ruckseite durch 
eine Schraubenmutter be£estigt. 

Alle die im vorstehenden beschriebenen Methoden zum Ersatz abgesprungener 
gelOteter Zahne haben inso£ern heute an Bedeutung verloren, als diejenige 
Befestigungsart, die eine Auswechslung und den Ersatz der Porzellan£acetten 
kunstlicher Kronen zu einer leicht ausfuhrbaren Arbeit macht (namlich die 
Einzementierung) bereits eine weite Ausbreitung erfahren und die Lotung der 
Zahne verdrangt hat. Solange dies jedoch noch nicht allgemein der Fall ist, 
muB dem Zahnarzt der Ersatz geloteter Zahne eine gelaufige Arbeit bleiben. 
Die Wiederbefestigung einzementierter Zahne, die sich aus ihrer Fassung ge
lost haben, erfolgt in der Weise, daB man den 
Zahn und die Krampons ebenso wie die Fassung 
griindlich von allem Zement befreit und nach 
sorgfaltiger Prii£ung der fur den Halt des Zahnes 
wichtigen Momente denselben unter absoluter 
Trockenhaltung wieder einzementiert. Besonders 2 
zu priifen ist, ob die Krampons in gehoriger 
Weise gebogen und gerauht sind, ob die Kam-
mer richtig geformt und gut unterschnitten 
war, und ob der BiB die Goldschicht uber der tK, 
Schneidekante des Zahnes nicht zu stark be-
lastet. Zeigt es sich, daB die nicht genugende Abb. 195. Bryans Reparatur. 
Berucksichtigung eines dieser Momente die instrumentarium. 
LoslOsung des Zahnes verschuldete, so muB 
vor der Wiederbefestigung in entsprechender Weise nachgeholfen werden. 

1st ein einzementierter Zahn zersprungen, so daB er nicht wieder ver
wendet werden kann, dann nimmt man nach Ausreinigung der Kammer einen 
kleinen Gipsabdruck von der Frontseite der Krone ohne Facette, der zugleich 
die SteHung de:r: Nachbarzahne wiedergeben muB. Man schleift nun einen dem 
zersprungenen Zahn moglichst gleichartigen Zahn nach dem Gipsmodell genau 
an, probiert ihn dann ein, gibt ihm nach dem Munde noch den letzten genauen 
Schlif£ und zementiert ihn unter sorgfaltiger Trockenhaltung ein. 1st es notig, 
eine ganze Krone mit einzementierten Zahnen aus dem Munde zu entfernen, 
so geschieht das in der Weise, daB man die Befestigungsteile, also den Ring, 
aufschleift und aufbiegt und, wenn dies notig sein sollte, den Stift mit dem Bohrer 
durchschneidet. Einzementierte Zahne, die man aus dem gegossenen Kronen
korper zu losen wunscht, bettet man in Gips ein und erhitzt sie uber dem Bunsen
brenner. Durch die Hitze wird das Zement in der Regel genugend murbe, um 
das Herausnehmen der Porzellanfacette zu ermoglichen. Auch das Kochen 
solcher Zahne in Salpetersaure £iihrt zu demselben ZieL 

Der Zahnarzt solI imstande Rein, Wege zu jeder Reparatur einer Krone zu 
finden; ein groBerer Nutzen aber wird dadurch geschaffen, daB Reparaturen, 
durch die Konstruktion und Ausfiihrung der Kronenarbeit moglichst vermieden 
bleiben. 
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Die Briickenarbeit. 
Von 

Prof. Dr. Chr. Bruhn, Dusseldorf. 
Mit 366 Abbildungen im Text. 

Einleitnng. 
We sen der Briickenarbeit. Definition. 

Der Begriff "Briickenarbeit" wird auf sehr verschiedenartige Prothesen
arten angewandt, die trotz auBerer Ahnlichkeiten in ihrer Konstruktion wesent
lich voneinander abweichen und sich auch dadurch voneinander unterscheiden, 
daB die Prothetik von entgegengesetzten Ausgangspunkten und auf grundver
schiedenen Wegen technischer Entwicklung zu dieser oder jener Form gelangte. 
Eine kiinstliche Krone, der zum Ersatz des fehlenden Nachbarzahnes eine frei
schwebende zweite Krone angelotet ist, pflegt man bereits Briicke zu nennen, 
obwohl sie nur den ersten Schritt von der Kronenarbeit zur Briickenarbeit dar
stellt. Der nachste Schritt fiihrt zur wirklichen Briicke, wenn der jenseits der 
Liicke stehende Zahn ebenfalls mit einer Krone versehen und dieser mit der 
freischwebenden Krone verbunden wird, so daB dieselbe nun beiderseits gestiitzt 
ist. Wir haben dann eine Briickenarbeit im eigentlichen Sinne vor uns. 

Aus der Plattenprothese laBt sich der andere Briickentyp entwickeln. 
Schon von jeher versuchte man, die Plattenprothese, sofern dieselbe an natiirlichen 
Zahnen durch Klammern ihren Halt fand, moglichst schmal zu gestalten. So 
entstanden schmale spangenformige Plattchen, die zwischen den eine Liicke 
begrenzenden Zahnen hin£iihrten und die fehlenden natiirlichen Zahne trugen. 
Solche schmale Plattchen, die sich beiderseits mit Klammern an und zuweilen 
auch auf die natiirlichen Zahne stiitzten, hatten in Form und Konstruktion groBe 
Ahnlichkeit mit herausnehmbaren (Sattel-) Briicken, wie man sie heute baut, 
und diirfen, wenn auch nicht als Ausgangsform der Sattelbriicke, so doch als 
die "Obergangsform von der Platte zur herausnehmbaren Briicke bezeichnet 
werden. 

FUr beide Prothesenarten, sowohl fiir die sich aus der Kronenarbeit ent
wickelnde freischwebende Briickenarbeit, wie fiir die der Plattenprothese nahe 
verwandte Sattelbriicke und eine Reihe von Zwischeuformen hat der Sprach
gebrauch die Bezeichnung "Briickenarbeit" beibehalten. Ihre Wesensver
schiedenheit aber macht es schwierig, eine pragnante Definition zu finden, die 
- ohne das Negative in den Vordergrund der Erklarung zu stellen - das fiir 
aIle heute unter der Bezeichnung Briickenarbeit verstandenen Prothesenarten 
Wesentliche scharf umgrenzt. Die meisten bislang gewahlten Umschreibungen 
des Begriffes scheinen uns denselben nicht geniigend zu erschopfen. Neben 
die von Miiller - Stade, Trost, Riechelmann, Salamon, Schroder u. a. 
gegebenen Definitionen mochten wir daher die folgende Umschreibung des 
Begri£fes stellen: 

Briickenarbeiten sind Stege, die kiinstliche Zahne bzw. zahn
ahnliche Korper tragen oder sich aus solchen zusammensetzen, 
bestimmt, unter moglichster Beschrankung auf den Raum, den die 
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fehlenden Zahne einnahmen, diese zu ersetzen. Sie finden an den 
Liicken benachbarten oder innerhalb der Liicken stehenden natiir
lichen Zahnen ihren Halt und ii bertragen den auf ihnen ruhenden 
Kaudruck ganz oder teilweise auf diese Zahne oder zugleich auf die 
Kieferstrecken, iiber die sie hinfiihren, unter Umstanden auch auf 
entferntere Stiitzpunkte. 

Wenn man untersuchen will, wodurch es sich rechtfertigt, diese Prothesen 
"Briicken" zu nennen, muB man von der freischwebenden Briickenarbeit 
ausgehen, die sich zwischen zwei oder mehreren Stiitzpfeilern iiber eine Liicke 
spannt, und die ganze Last, die sie zu tragen hat, auf diese Stiitzpfeiler 
iibertra.gt. Auch die zweite Hauptform der Briickenarbeiten, die heraus
nehmbare Sattelbriicke, bleibt auBerlich dem Bilde einer Briicke ahnlich, 
insofern sie iiber eine Liicke hin von Stiitzpunkt zu Stiitzpunkt fiihrt. Un
wesentlich ist es fiir das gewahlte Bild, daB die Sattelbriicke zwar die Stiitz
pfeiler erfaBt oder sich an ihnen verankert, aber nicht fest mit ihnen verbunden 
ist; in statischer Hinsicht entbehrt die Sattelbriicke den Charakter einer wahren 
Briicke, indem sie die Stiitzpfeiler zwar mitbelastet, einen Teil der Last aber auf 
die Kieferstrecke iibertragt, iiber die sie sich hinzieht, der sie, unahnlich einer 
wirklichen Briicke, mit ihrer Unterseite aufliegt. Zwischen den beiden Briicken
typen, der festsitzenden Schwebebriicke und der herausnehmbaren Sattelbriicke. 
liegen Zwischenformen, die als Ubergange der einen Art zur anderen zu betrachten 
sind. Beide Systeme finden auch eine kombinierte Anwendung. 

Allgemeiner Teil. 
t. Geschichtliches. 

Wenn man die Briickenarbeit historisch betrachtet. so ergibt sich, wie 
Salamon hervorhebt, die auBerst interessante Tatsache, daB die Briickenarbeit 
der erste und alteste Zahnersatz ist, von dem uns die Geschichte aus grauem 
Voralter Kunde gibt. Salamon fiihrt dies folgendermaBen aus 1: 

"Ailes, was in dunkelsten und in dunklen Vorzeiten der Mensch in Alt
agypten, Phonizien, Etrurien, Rom an Zahnersatz schaffte, war Briicken
arbeit. Die primitiven Drahtbindewerke, von denen uns die alten Schriften 
erzahlen, die vielen kunstvoIleren Ringwerke, die uns in einigen Exemplaren 
in italienischen und anderen Museen aufbewahrt sind, sind durchgehend 
prinzipieIl Briickenarbeiten, denn sie stiitzen den Ersatz ausschlieBlich auf 
natiirliche Zahne. Das Altertum kannte keinen anderen Zahnersatz. Die 
heutige Ersatzkunde kennt wohl auch andere Methoden, aber das ideeIle 
Ziel unserer Zeit strebt demselben Wunsche zu: Ausschalten der anderen 
Methoden zugunsten der Briickenarbeiten. Der Briickenersatz ist also der 
historisch erste und ideell gedacht, der endzweckliche Ersatz." 

und fahrt dann fort: 
,,1m System des alten und neuen Briickenersatzes ist nur das Prinzip 

ahnlich, aIle anderen Postulate sind grundverschieden. Die Alten gebrauchten 
den Briickenersatz, weil sie keine andere Methode kannten, also notgedrungen. 
Die neue Zeit: weil sie zur Einsicht kam, daB er neben den anderen Moglich
keiten den vollkommensten Ersatz bietet, also aus Uberzeugung. Dieser eigen
tiimliche historische Entwicklungsgang der Zahnersatzmethoden ist also nicht 
dahin zu deuten, als ware nach einer ersten Bliitezeit im Altertum eine lange 
Verfallsperiode eingetreten, um dann in neuester Zeit eine Auferstehung und 

1 Sala mon: Eine Systematik der zahnarztlichen Briickenarbeiten. Berlin 1923. 

Handbuch der Zahnheilkunde. III. 3. A. 35 



546 Bruhn: Die Briickenarbeit. 

Ruckkehr zum verlorengegangenen Gedankengut zu feiern. Nein. Die Lehre 
dieses geschichtlichen Werdeganges in den Methoden des Zahnersatzes lii.Bt 
sich dahin zusammenfassen: Der alte und der neue zahnarztliche Bruckenersatz 
sind das erste und das heutige letzte Glied eines naturlichen ge
schichtlichen Entwicklungsprozesses." 

Die moderne Bruckenarbeit stammt aus den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika; sie ist dort im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts zu einer 
hohen Entwicklung gelangt. Unter den Zahnarzten Amerikas, denen die Ein· 
fuhrung und Entwicklung der Bruckenarbeit zu danken ist, sind insbesondere 
die Namen: Evans, Webb, Bryant, Perry, Richmond, Litsch, Parr, 
Sharp, Starr und Waters zu nennen. Von der Mitte der achtziger Jahre des 
vorigen Jahrhunderts ab wurde die Technik der Bruckenarbeit allmahlich bei 
uns bekannt, von einem etwas spateren Zeitpunkte ab datiert die Beteiligung 
der deutschen Zahnarzte an dem Weiterausbau dieser Disziplin der Prothetik, 
um den sich bei uns Sachs, Weiser, Riegner, Thiersch, Rumpel, 
Schroder, Eug. Muller, Riechelmann, Addicks, Bryan, Bruhn u. a. 
bemiiht haben. 

2. Die Stellung der Briickenarbeit in der zahnarztlichen 
Prothetik. 

Indikation ihrer Anwendung. 
Die Bruckenarbeit hat sich hinsichtlich ihrer Bewertung und Anwendung 

langsam gegenuber dem Plattenersatz durchsetzen mussen, der bis vor vier 
Dezennien die zahnarztliche Prothetik beherrschte. Wir finden in fruheren Ar
beiten haufig Hinweise auf eine beschrankte Anwendungsmoglichkeit der 
Bruckenar beit. 

Bennet spricht noch im Jahre 1877 davon, daB sich an die Bezeichnung 
"Bruckenarbeit" Vorstellungen knupfen, die geeignet sind, den Zahnarzt zu 
diskreditieren und den Patienten mit Widerwillen zu erfullen. 

War es aufangs nur eine beschrankte Anzahl von Zahnarzten, die sich mit 
der Anwendung der Briickenarbeit befaBte, so wuchs allmahlich mit der tech
nischen Vervollkommnung, die sie erfuhr, und mit der klareren Erkenntnis der 
Vorbedingungen fur die Anwendung der verschiedenen Bruckensysteme das 
Verstandnis des Zahnarztes fur ihre Bedeutung und ihre Vorzlige. Damit 
bereitete sich die allgemeine Aufnahme vor, die die Bruckenarbeit spater fand, 
und nach ihrem Wert und Wesen finden muBte. Diese Entwicklung der Brucken
arbeit aber ware nicht moglich gewesen ohne die Wandlung und Vertiefung der 
Auffassung, die sich in der gesamten zahnarztlichen Prothetik vor reichlich 
anderthalb Jahrzehnten vollzog. Die Erforschung des Artikulationsproblemcs 
durch Gysi, Eitner, Schroder, Rumpel, Andresen, Fehr, Eichentopf 
u. a., die Arbeiten Godons uber die Frage des Artikulationsgleichgewichtes 
und die Untersuchungen der Mechanik der Kieferbewegung, sowie des Wesens 
und der Wirkung des BiBdruckes, wie sie von Walkhoff, Eckermann, Loos, 
Rumpel, Wiesner, Weiser, Wallisch, Breuer, Muller, Trost, Weigele, 
L. Kohler u. a. erfolgreich durchgefiihrt wurden, fuhrten zu der Erkenntnis, 
daB den von einer wissenschaftlichen Grundlage aus durchgefuhrten prothetischen 
Aufgaben des Zahnarztes ein wesentlich hoheres Ziel zu stellen und ein weit 
groBerer Nutzen fur den Gesamtorganismus zuzuschreiben sei, als die bloBe 
SchlieBung vorhandener Zahnlucken, namlich die Wiederherstellung des Gesamt
gebisses mit einer normalen oder der Norm nahekommenden Okklusion und 
Artikulation derZahnreihen. Insbesondere waren es dieArbeiten Riechelmanns, 
Rumpels u. a. uber den Ausgleich von Belastung und Entlastung bei Brucken-
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prothesen, die bahnbrechend fur die Anwendung der statischen, dynamischen 
und physiologischen Gesetze auf die Zahnprothetik im allgemeinen und die 
Briickenarbeit im besonderen zu werden begannen. Mit der fortschreitenden Er
kenntnis aber der Bedeutung dieser Gesetze fUr ihre Konstruktion offnete sich dem 
Zahnarzte der Weg zu einer klaren Indikationsstellung und zu einer erfolgreichen 
Anwendung der Briickenarbeit. Ihre Uberlegenheit gegeniiber der Plattenprothese 
liegt vor allen Dingen darin, daB die letztere eine Erganzung des menschlichen 
Liickengebisses durch rein prothetische Mittel bezweckt, wahrend die Brucken
arbeit eine konstruktive Wiederherstellung des Gebisses anstrebt und in gewissen 
Grenzen erreicht. Die sich daraus ergebenden Vorteile sind mannigfache. 

Dadurch, daB die Briickenarbeit festsitzt, die Raumverhaltnisse des Mundes 
wenig oder gar nicht beeintrachtigt und der Zunge uneingeschrankte Bewegungs
freiheit laBt, ist ein fUr das subjektive Gefuhl des Patienten hoch zu veran
schlagender Vorteil gegeben. Der Patient, der Bruckenarbeiten tragt, hat nach 
emlger Gewohnung kaum mehr das Gefiihl, einen Fremdkorper im Munde zu 
haben. Er verliert den deprimierenden Gedanken, kunstliche Zahne zu tragen 
um so meb,r, als Bruckenarbeiten den natiirlichen Zahnen in der Funktion 
annahernd gleichwertig sind. Kauakt und Lautbildung sind durch die Brucken
arbeit unbehindert, eine Verminderung der Geschmacksempfindung, die sich 
beim Tragen einer Platte oft storend zeigt, ist nicht bemerkbar. FUr die 
Sauberkeit der Mundhohle, fUr die Gesunderhaltung der Schleimhaut, des 
Zahnfleischsaumes, der Papillen und Zahnfacher schafft die Bruckenarbeit 
giinstigere Vorbedingungen. Die beim Tragen einer Platte durch das Anliegen 
der Plattenrander und Klammern bedingte Gefahr einer Schadigung der vor
handenen naturlichen Zahne wird durch die Bruckenarbeit vermieden. Alles 
in allem bietet die Briickenarbeit, wo sie zur Losung zahnprothetischer Aufgaben 
Verwendung finden kann, die groBere Moglichkeit, dcr urspriinglichen Norm 
wieder nahe zu kommen und die durch den Zahnverlust bedingten unphysio
logischen Verhaltnisse auszugleichen. Uber die Erfullung ihres eigentlichen 
Zweckes als Zahnersatz hinaus leistet die Bruckenarbeit wertvolle Dienste zur 
Erganzung kieferorthopadischer MaBnahmen; sie ist viel£ach zum Ausgleich 
entstellcnder Deformitaten der Kiefer und Stellungsanomalien der Zahne 
angewandt worden, so von Schenk, Rumpel, Bruhn u. a., ebenso als Hil£s
mittel zur Stiitzung und Befestigung gelockerter Zahne. 

So nimmt die Briickenarbeit heute, ihren groBen Vorziigen und ihrer 
mannigfachenAnwendbarkeit entsprechend, in der Zahnersatzkunde einen hervor
ragenden Platz ein; sie bildet das wertvollste Glied der sich logisch entwickelnden 
Reihe der prothetischen Mittel. W 0 die konservierende Zahnheilkunde die Krone 
eines naturlichen Zahnes nicht mehr zu erhalten vermag, beginnt die Prothetik 
mit der Kronenarbeit ihr Werk, setzt es am Liickengebisse, solange die zur 
Stiitzung einer Brucke erforderlichen W urzeln vorhanden sind, als B r u c ken
ar bei t fort und gebietet da, wo die Stutzp£eiler £ur eine Brucke £ehlen, in deT 
PIa tten pro these iiber ein letztes Mittel des Zahnersatzes. In dieser Reihen
foige Iiegt die allgemeine Indikation fur die Anwendung der ver
schiedenen Formen des Zahnersatzes. 

Von der £estsitzenden Briicke an, die eine bestimmte Anzahl fester Trager
stiimp£e verlangt, bis zur herausnehmbaren Sattelbriicke, die auch da, wo die 
Stiitzp£eiler an sich nicht geniigen, durch die Ausnutzung anderer entiastender 
Momente eine hinreichende Stiitzung erfahrt, sind die Moglichkeiten der Anlage 
und Konstruktion der Briickenarbeiten so mannigfaltige, daB ihr Anwendungs
gebiet sehr groB ist. Innerhalb dieses Gebietes erscheint sie uberall da indiziert, 
wo die Erfullung gewisser Grundanforderungen gewahrleistet ist, auf die wir 
im nachsten Abschnitt eingehen werden. 

35* 
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3. Grundanforderungen an die Briickenarbeit. 
Eine Reihe von Gesetzen, die fiir aIle Prothesen, insbesondere aber fur 

jegliche Briickenarbeit Giiltigkeit haben, verdienen einer Darstellung des Gebietes 
der Briickenarbeit vorausgestellt und soweit besprochen zu werden, als von der 
Moglichkeit ihrer Erfiillung die Indikation der Anwendung von Briickenarbeiten 
abhangt und sich aus ihnen wichtige Gesichtspunkte fiir die Wahl des Briicken
systems, fiir die Konstruktion und Gestaltung der Brucke ergeben. Diese Ge
setze sollten den Zahnarzt, der sich anschickt, eine prothetische Aufgabe durch 
eine Briickenarbeit zu losen, yom ersten Augenblick an, in dem er sein Auge 
priifend auf das Liickengebil3 richtet, bis zur letzten Nachhilfe an der fertig 
eingesetzten Briicke leiten. 

1. Fiir die Aufstellung und Durchfiihrung eines Behandlungs
planes, der die Anlage von Briickenarbeiten vorsieht, mul3 die 
Wiederherstellung des Artikulationsgleichgewichtes der leitende 
Gedanke sein. 

Grundlegend fiir die Erkenntnis der Bedeutung dieses Grundgesetzes fur 
jegliche Prothese waren die eingehenden Untersuchungen, die in· den letzten 
zwei Jahrzehnten iiber die anatomisch-physiologischen Verhii.ltnisse des mensch
lichen Kauapparates, iiber die physikalischen Gesetze, die seine Funktion be
herrschen, sowie iiber die Ursachen und das Wesen aller Abweichungen von der 
physiologischen Norm des Kauvorganges angestellt sind. Wir haben weiter 
vorne, als wir von der Stellung der Briickenarbeit in der zahnarztlichen Prothetik 
und von der Indikation ihrer Anwendung sprachen, die Namen einer Reihe von 
Mannern genannt, die sich durch die Erforschung des Artikulationsproblems, 
der':Mechanik der Kieferbewegung, sowie des Wesens und der Wirkung des 
Bil3druckes um die Schaffung dieser _ Grundlagen verdient gemacht haben. 
Unter denjenigen Autoren, die der Anwendung der Forschungsergebnisse in der 
praktischen Prothetik den Weg wiesen, sind die Namen Gysi, Riechelmann, 
Rumpel, und unter den jiingeren Ludwig Kohler zu nennen 1. Hinsichtlich 
des allgemein iiber die Berucksichtigung der Bil3verhaltnisse bei dem Bau der 
Prothese zu Sagende verweisen wir auf die grundlegende Darstellung Gysis 
im Abschnitt "Die Artikulation" dieses Werkes. 

Das normale Gebil3 steht, wie Godon ausgefiihrt hat, im Artikulations
oder Konstruktionsgleichgewicht, d. h. treffen die beiden Zahnreihen in normaler 
Okklusion zusammen, so sind die einzelnen Zahne durch ihren anatomischen 
Bau, ihre Widerlager im Kiefer und ihre Stellung zueinander in der Lage, die 
schadigenden Komponenten des Kaudruckes zu kompensieren, das Parallelo
gramm der Krafte ist liickenlos geschlossen, Druck und Gegendruck heben sich 
auf, der Zahn steht in der Gleichgewichtslage. 

Bei dem im Artikulationsgleichgewicht stehenden Gebil3 wird der vertikale 
Kaudruck, der der Aufwartsbewegung des Unterkiefers gegen den Oberkiefer 
entspricht, durch seine Verteilung auf 16 Zahne in jedem Kiefer oder, da die 
Frontzahne dabei nur in geringem Mal3e beteiligt sind, durch jederseits fiinf 
Backenzahne in jedem Kiefer aufgefangen. Die Intensitat des vertikalen 
Kaudruckes wird reguliert durch die zwischen dem Kaumuskelzentrum und dem 

1 Rumpel: Die Wiederherstellung der normalen Okklusion. Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 
1914, H. 7. - Derselbe: Allgemeine Gesichtspunkte bei der Konstruktion zahnarztlicher 
Prothesen. Oster.-ung. Vschr. Zahnheilk. 1912. - Riechelmann, Otto: Der Entlastungs
bugel (Transversalbugel) fiir Bruckenarbeiten im Ober- und Unterkiefer BOwie Brucken
arbeiten im allgemeinen unter dem Gesichtspunkte der Druckwirkungen im Munde. Dtsch. 
Mschr. Zahnheilk. 1912. - Derselbe: Beitrag zur systematischen Prothetik. Berlin: 
H. MeuBer 1920. - Kohler, Ludwig: Beitrag zur physiologischen Anatomie des mensch
lichen Kauapparates. Z. Stomat. 1923, H. 11. 
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Sensibilitatszentrum der Zahnwurzelhaut bestehende Assoziation, die verhindert, 
daB sich die Kraft der Kaumuskeln starker entfaltet, als es fill die Zahnwurzel
haut zutraglich ist (Rumpel). 

Die sagittale Kaudruckkomponente kommt durch die Vor- und Ruck
wartsbewegung des Unterkiefers in horizontaler Richtung zur Wirkung, sie wird 
durch die parabolische Gestalt des Zahnbogens und den luckenlosen Kontakt 
der Zahne kompensiert, der den von ruckwarts wirkenden Druck auf die Gesamt
heit der Zahne ubertragt. Zur Kompensation der sagittalen Kaukraftkompo
nente tragt die Ausbildung der Okklusionslinie in leichter Kurve bei (R u m pel), 
die eine Konzentration des Kaudruekes in der Gegend der ersten Molaren zu
stande kommen laBt. 

Die transversale Kaudruckkomponente, die den seitlichen Bewegungen 
des Unterkiefers entsprieht und den Gleitflachen der Hocker der Pramolaren 
und Molaren gegenuber zur Wirkung kommt, wird kompensiert durch die 
Zwei- bzw. Dreiwurzeligkeit der Backenzahne, durch die Neigung ihrer Langs
aehse im Oberkiefer von innen (unten) nach auBen und naeh vorn (oben) im 
Unterkiefer von auBen (unten) nach innen und nach vorn (oben) und durch die 
Verstarkungslinien des Kiefers in Gestalt des Proce,Ssus zygomaticus fur den 
Oberkieier und dutch die Linea obliqua externa und interna des Unterkiefers 
(Riechel mann). 

Von den drei Bewegungsmoglichkeiten des Unterkiefers ist in der ]'unktion 
nur die einfache Offnungsbewegung fUr sich allein moglich, die Vor- und Ruck
wartsbewegung dagegen nur mit der Offnungsbewegung zusammen und die 
seitliche Bewegung wiederum nur zusammen mit der Offnungsbewegung und der 
seitlichen Verschiebung. Die Bewegungen wechseln im Kauakte und gehen in
einander uber, sie lassen an den verschieden geneigten Gleitflachen der Kau
hocker der Zahne und ihrer Gegenzahne die verschiedenen Komponenten der 
Kaukraft entstehen und zur Wirkung kommen. Wie die Bewegungen, so losen 
sieh aueh die einzelnen Komponenten der Kaukraft in ihrer Wirkung ab, erganzen 
sieh gegenseitig und verringern und vcrmehren die Hauptkrafte abwechselnd. 
Solange das GesamtgebiB im vollkommenen Artikulationsgleichgewichte steht, 
gelangt keine Komponente zu einer schadigenden Wirkung. Erst wenn eine 
Storung des Artikulationsgleichgewichtes eingetreten ist, macht sich die uber
wiegende Einwirkung dieser oder jener Komponenten der Kaukraft als sehadigend 
fur den Einzelzahn, fur Zahngruppen und schlieBlich fur das GesamtgebiB gel
tend. Betraehten wir die versehiedenen Kraftkomponenten hinsichtlich des Zu· 
standekommens einer sehadigenden Wirkung, so zeigt sieh, daB die vertikale 
Kraft als diejenige, die am meisten in der Richtung del' Achse der Zahnwurzeln 
auftrifft, am wenigsten geeignet ist, schadigend zu wirken. Ein der Wurzelachse 
gleichgerichteter Kaudruck findet in der Alveole, in die er den Zahn hinein
zutreiben sucht, so lange einen hinreiehenden Widerstand, als die Starke der 
Kraft die physiologische Norm nicht erheblich uberschreitet. Dagegen wirken 
sowohl die sagittal wie die transversal gerichteten horizontalen Kaudruck
komponenten, da, wo sie unkompensiert auftref£en, unmittelbar schadlich, indem 
sie eine Lockerung bzw. Kippung der Zahne bewirken, auf die sie auftre£fen. 

Die Storung des Artikulationsgleichgewichtes kann durch jede Veranderung 
hervorgerufen werden, die das Zahnsystem erleidet. 

Godon hat gezeigt, welche Schadigungen das gesamte GebiB durch die 
von dem Verlust eines einzigen Zahnes verursachte Storung des Artikulations
gleichgewichtes erfahren kann 1, wie eine solche Storung das ganze GebiB in 

1 Godon: Application du parallelogramme et du polygone des forces pour demontrer 
Ie maintien et Ia rupture etc. Rev. trimest. Suisse Odontol. 1907, Nr 2,00. - Derselbe: 
L'importance et l'influence de l'occlusion normale. Verh. 5. internat. zahnarztl. KongreJ3. 
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MitleidenschaIt zieht und bei standiger Vernachlassigung zum Verlust samtlicher 
Zahne fiihrt. 

Godon konstruiert fUr einen unteren ersten Molaren, der sich in voll
standiger Gleichgewichtslage befindet, entsprechend den einwirkenden Krarten 

..... 

A A 
Abb. 1. Aus Godon . Abb.2. Aus Godon. 

. . . 

A A 

Abb.3. Aus Godon. Abb.4. Aus Godon. 

eine Reihe von Parallelogrammen, deren Diagonalen die Resultanten der ver
schiedenen Kraite geben. Die Resultanten B-O, A-O entsprechen den senk
rechten, die Resultanten 0-0, D-O dem mesiodistalen und distomesialen 
Druck. In Abb. 1 stehen die verschiedenen Kra£te im Gleichgewicht, heben 
sich also gegenseitig auf. In Abb. 2 fehlt der Antagonist, das Parallelogramm 
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der Krafte ist nach oben offen, es wird hier also der Zahn in der Richtung 
A-O hochgedruckt. Abb. 3 und 4 zeigen das Parallelogramm der Krafte 
mesial und distal geoffnet, wodurch ein Kippen des Zahnes nach der offenen 
Seite hin erfolgen muB. 

Gehen wir den Folgen der von Godon schematisch dargestellten und 
mathematisch begriindeten Aufhebung des Gleichgewichtes einzelner Zahne 
nach, so sehen wir, .?-aB sich dieselben in ihrer Wirkung auf das GesamtgebiB 
kundtun und zur Uberlastung der ubrigen Zahne fuhren. Die normale BiB
ebene geht durch das Hervortreten oder die Kippung der einer Lucke benach
barten oder ihr gegenuberstehenden Zahne verloren, die Mahlbewegung ist be
hindert, die Harmonie der Kraftewirkung in der Funktion des Gebisses hort auf. 
Die der Lucke oder ihren infolge des fehlenden BiBdruckes herausgewachsenen 
Antagonisten benachbarten Zahne verlieren den Kontakt mit ihren Nachbarn 
und werden vom BiB in unphysiologischer Weise belastet. 

Mit der Aufhebung des Kontaktpunktes geht der Schutz fur den Inter
dentalraum und die Interdentalpapille verloren. Speisereste gelangen reichlich 
zwischen die Zahne, reizen die Papille, die durch Druck und Entziindung 
allmahlich zugrunde geht. Nachdem auch das Ligamentum circulare zerstort 
ist und der Abbau des knochernen Alveolarrandes begonnen hat, setzt die 
Verschmutzung des Alveolarfaches und die Auflockerung und Infektion der 
periodontalen Gewebe ein. So reiht sich als Folge der ersten nicht ausge
glichenen Storung des Artikulationsgleichgewichtes, je nach den Verhaltnissen 
des einzelnen Falles verschieden in Auftreten und Verlauf, aber unabwendbar 
in der letzten Auswirkung, ein destruktiver Vorgang an den anderen. Zugleich 
aber, wahrend sich diese Vorgange in der naheren Nachbarschaft der Lucken 
abspielen, werden die veranderten Druckverhaltnisse verhangnisvoll fiir das 
GesamtgebiB. Je groBer die Zahnverluste ohne prothetischen Ausgleich sind, 
um so starker pflegt die Uberlastung der noch vorhandenen Zahne hervor
zutreten. 

Es sind jedoch nicht nur durch Zahnverluste bedingte Storungen des 
Artikulationsgleichgewichtes bei der Wiederherstellung des Gebisses auszu
gleichen. Die durch Erkrankung einzelner Zahne und ganzer Zahngruppen 
erzeugte Beschrankung des Kaugeschaftes auf bestimmte Strecken des Zahn
bogens kann eine "Oberlastung und Schadigung der ubrigen Zahne zur Folge 
haben. Dasselbe gilt von allen paradentalen Erkrankungen und Veranderungen, 
die die Gebrauchsfahigkeit derjenigen Zahne mindern, in deren Umgebung sie 
sich abspielen. Auch die durch Trauma hervorgerufenen Kieferdeformationen 
und Zahnverluste, sowie angeborene Anomalien der Kieferform und Zahnstellung 
verlangen Beriicksichtigung. 

Gleichzeitig mit der Anlage der Bruckenarbeit, die wir nur als eine Teil
aufgabe des groBeren Problemes der Wiederherstellung normaler Verhaltnisse 
des Gesamtgebisses auffassen, ist daher auBer der prothetischen SchlieBung 
aller vorhandenen Lucken die Beseitigung der an den vorhandenen natiirlichen 
Zahnen und in ihrer Umgebung erkennbaren Krankheitserscheinungen durch
zufuhren und auf den Ausgleich der durch die Form- und Zahnstellungs
anomalien bedingten BiBstorungen Bedacht zu nehmen. Der Ersatz der fehlen
den Zahne, der sich nicht auf die dritten Molaren zu erstrecken braucht, kann 
hierbei durch aIle Prothesenarten vorgenommen werden, die recht wohl neben
einander und miteinander kombiniert Anwendung finden konnen, sofern da
durch die Wiederherstellung normaler oder annahernd normaler BiBdruckver
haltnisse am sichersten erreichbar ist. 

Wie sich diese prothetische Arbeit nicht schlechthin durch die Einfugung 
den gegebenen Verhaltnissen angepaBter Ersatzstucke volIzieht, sondern sich 
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auf die Wiederherstellung der normalen Zahnbogen und einer normalen 
Bille bene richtet, so miissen sich auch die iibrigen an der Erfiillung der Gesamt
aufgabe beteiligten Disziplinen der Zahnheilkunde vollig auf das gleiche Ziel 
einstellen, gleichviel ob es sich um die Fiillung carioser oder um die Stiitzung 
gelockerter natiirlicher Zahne, um die Abtragung und Einebnung heraus
gewachsener Zahne zur Wiederherstellung der normalen BiBebene, um BiB
erhohung oder sonstige MaBnahmen handelt. 

Diese neben der Briickenarbeit zur Rekonstruktion des Gesamtgebisses 
erforderlichen MaBnahmen sind je nach den Verhaltnissen, die wir im Einzelfalle 
vorfinden, nach Art und Umfang sehr verschieden. Wo ein im iibrigen liicken
loses, in sonst ungestortem Artikulationsgleichgewicht stehendes gesundes 
GebiB nur die Liicke aufweist, deren SchlieBung die vorliegende prothetische 
Aufgabe ist, kann mit ihrer Erfiillung auch die Gesamtbehandlung erledigt sein. 
Ebenso kommen einem GebiB gegeniiber, das sich stets unter der Aufsicht eines 
Zahnarztes befand, der die Erhaltung normaler BiBverhaltnisse als das wesent
lichste Ziel seiner Fiirsorge betrachtete, die sorgfaltige Behandlung der Einzel
zahne und ihrer Umgebung unter diesem leitenden Gesichtspunkte durchfiihrte 
und der Verhiitung von Veranderungen wie der Beseitigung von Anomalien 
innerhalb des Zahnbogens seine volle Aufmerksamkeit schenkte, nur selten 
umfassende rekonstruktive MaBnahmen in Betracht. Schlecht behandelte und 
vernachlassigte Gebisse hingegen finden wir oft in einem Zustande vor, der zur 
Wiederherstellung einer annahernd normalen Artikulation und Okklusion einen 
volligen Umbau erforderlich macht. 

An der Durchfiihrung einer planmaBigen Behandlung des Gesamtgebisses, 
die auf die Wiederherstellung geschlossener, in moglichst vollkommenem Arti
kulationsgleichgewicht stehender Zahnreihen mit normaler BiBebene hinzielt, 
fehlt es vielfach noch sehr. Wenn die Verhaltnisse des Mundes das Ziel nicht 
erreichbar erscheinen lassen, wenn beispielsweise das vorhandene natiirliche 
Zahn- und Wurzelmaterial fiir eine der Rekonstruktion des Gebisses dienende 
Briickenarbeit qualitativ und quantitativ nicht geniigt, dann entfallt von selbst 
die Aufstellung eines solchen umfassenden Behandlungsplanes. Oft aber ist es, 
wenn die Indikation fiir die Wiederherstellung des Gesamtgebisses unter Ver
wendung von Briickenarbeiten nach den vorliegenden Mundverhaltnissen durch
aus gegeben erscheint, aus auBeren Griinden nicht moglich, ihr zu folgen. Wenn 
es wirtschaftliche Riicksichten sind, die diese Unmoglichkeit bedingen, sollte stets 
versucht werden, mit einfacheren Mitteln zu einem der Gesunderhaltung und 
einer normalen Funktion des gesamten noch vorhandenen natiirlichen Zahn
materials zutraglichen Zustande zu gelangen. Es ist in solchen Fallen besser, 
auf die Anlage von Briickenarbeiten zu verzichten, als diese unter Vernach
lassigung der allgemeinen BiBverhaltnisse anzubringen. VerstoBe gegen das 
erste Grundgesetz fiir die Konstruktion von Briickenarbeiten werden in den 
meisten Fallen nicht gemacht, well die Vorbedingungen fiir die Rekonstruktion 
des Gesamtgebisses nicht erfiillbar waren oder weil der Zahnarzt nicht zu einem 
umfassenden Behandlungsplan und seiner Durchfiihrung gelangen konnte, 
sondern well es vielfach an der Auffassung des menschlichen Gebisses als eines 
organischen Ganzen mangelt, dessen Behandlung stets auf die Wiederherstellung 
des ganzen Organes gerichtet sein muB. Je mehr diese Auffassung, die mit der 
wissenschaftlichen Vertiefung der Zahnheilkunde im allgemeinen und der Pro
thetik im besonderen bereits sehr an Boden gewonnen hat, den Zahnarzt be
herrscht und sich von ihm auf den Patienten iibertragt, um so mehr wird auch die 
prothetische Tatigkeit des Zahnarztes zu einem fiir die Allgemeingesundheit 
des Patienten bedeutsamen arztlichen Wirken. 

Die Erforschung der im BiB zur Wirkung kommenden Krafte, ihrer Art und 
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Richtung, ihres Ineinandergreifens, ihrer gegenseitigen Erganzung und Kom
pensation und die Messung del' Kaukraft gab del' wissenschaftlichen Prothetik 
grundlegende Erkenntnisse, die insbesondere auch fur die Briickenarbeit Be
deutung haben. Nach del' Art und dem MaB del' einwirkenden Kriifte, die fur 
eine Bruckenarbeit anzunehmen sind, ist die Eignung des fiir die Bruckenarbeit 
gegebenen Fundamentes zu priifen, ist die Konstruktion del' Brucke und sind 
ihre Beziehungen zu und ihre Verbindung mit dem iibrigen Zahnbogen ein
zurichten. 

Es ist dasVerdienst Riechelmanns, Rumpels und anderen Autoren, unter 
eingehender Untersuchung del' Druckverhaltnisse, die bei den Briickenarbeiten 
in Betracht kommen, besonders nachdriicldich auf die Notwendigkeit ihrer 
Beriicksichtigung hingewiesen und wertvolle V orschlage fur den konstruktiv 
herbeizufuhrenden Ausgleich zwischen Belastung und Entlastung gemacht zu 
haben. 

Unter den BiBdruckwirkungen, die im einzelnen FaIle fur die Strccke, die 
iiberbriickt werden soIl, anzunehmen sind, sind aIle diejenigen auszuschalten, 
die die Briicke schadigen und ihren dauernden Bestand gefahrden konnten. 
Die Briicke ist so anzulegen, daB sie die Storungen, die das Artikulationsgleich
gewicht des Gesamtgebisses durch die Liicke erfuhr, beseitigt und zur volligen 
Wiederherstellung del' Harmonie del' im Kauakte wirkenden Krafte beitragt. 
Die Betrachtung und Zerlegung des sich im Kauakte vollziehenden Krafte
spieles laBt uns die horizontalen BiBdruckkomponenten als diejenigen erkennen, 
die am ehesten schadlich wirken. Ihre mangelnde odeI' unzureichende natiirliche 
Kompensation wird in del' Briickenarbeit durch eine kunstliche ersetzt, indem 
die Briicke zwischen den del' Stutzung dienenden Pfeilern eine Versteifung 
herstellt, die eine isolierte Kriiftewirkung auf die einzelnen Zahne nicht mehr 
zustande kommen laBt und auch dem zusammengefaBten Ganzen gegeniiber 
schadigende Wirkungen ausschlieBt. Diese Versteifungen sind so anzulegen, daB 
sie nicht nul' eine schadigende Komponente des BiBdruckes kompensieren, 
sondern aIle an der unerwiinschten Belastung beteiligtcn Kriiftewirkungen aus
gleichen. Wie dies im einzelnen durch die Herstellung von Verbindungen in 
und zwischen den verschiedenen Abschnitten des Zahnbogens zu geschehen hat, 
wird in einem spateren Kapitel besprochen werden. - Neben der durch Ver
steifung erzielten Kompensation ist durch die Form, die der Brucke, insbesondere 
ihrer Kauflache gegeben wird, der Entstehung schadlicher BiBdruckwirkungen 
vorzubeugen und auf der anderen Seite dafiir zu sorgen, daB die positive Leistung 
del' Brucke den vollen Nutzeffekt des Gebisses wiederherstellen hilft. 

Alter noch wie die auf eine theoretische Zerlegung des BiBdruckes und die 
praktische Ausschaltung bzw. Kompensation schadlicher BiBdruckwirkungen 
gehenden Untersuchungen ist die auf eine Messung der im Bisse aufgewandten 
Kraft gerichtete Forschung. 

Wie Morelli berichtet, liegen die ersten Versuchc der Kaudruckmessung 
schon J ahrhunderte zuriick. Bei der historischen Aufzahlung derselben erwahnt 
dieser Autor in seiner sehr beachtenswerten Arbeit "Dber Kaudruckmessung" 1 

daB Borelli in Italien schon im Jahre 1681 die Starke des Kaudruekes zu er
mitteln suchte und daB derselbe dureh die Veroffentliehung der Ergebnisse 
seiner Forsehungen das Interesse del' wissenschaftlichcn Welt jener Zeit erregte. 
Unseren Tagen naher liegen die Experimente Sauers, der sich um 1870 mit 
del' Frage del' Kaudruckmessung befaBte. Es ist bezeichnend fur die tief
griindige Auffassung unseres alten Lehrers, daB er zu einer Zeit, als del' Zahn
ersatz noch als reine Technik galt, del' die wissensehaftliehen Grundlagen noeh 

1 Morelli: Zahnarztl. Rdsch. 1928, Nr 7. 
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fehlten, unter anderem auch diesem Problem auf den Leib ruckte. Spater 
nahmen in Amerika Black (1893) und Dennis mit selbstkonstruierten Apparaten 
Kaudruckmessungen vor, denen 1896 Rosenthal in Erlangen iolgte. 

Wir finden dann noch vor dem Kriege Arnone in Italien, Eckermann 
in Schweden, Dieck und Rumpel in Deutschland und wahrend des Krieges 
Hentze (1916) an der Arbeit, die Frage der Kaudruckmessung durch praktische 
Versuche und theoretische Berechnungen zu fordern oder zu losen. Die Annahme 
Morellis, daB die durch den Weltkrieg verursachten schweren Kiefer- und 
Gesichtsverletzungen die Notwendigkeit der Kaudruckmessung starker haben 
erkennen lassen wie zuvor, daB daher die Kriegs- und erste Nachkriegszeit viele 
der dann folgenden Kaudruckmessungsversuche angeregt habe, durfte richtig 
sein. 

Bei ihren Versuchen suchten einige der zahlreichen Autoren, die sich nun
mehr dem Problem der Kaudruckmessung zuwandten, durch theoretisch
mathematische Berechnung zum Ziele zu gelangen. Zu ihnen gehoren Weber 
und Wustrow. Weber ging von den Untersuchungsergebnissen Ficks aus, 
nach denen die Kraft, die ein Muskel zu leisten vermag, der GroBe des Muskel
querschnittes entspricht; Weber nahm den physiologischen Querschnitt der 
gesamten Kaumuskulatur mit 40 qcm an und berechnete nun, indem er den 
von F i c k gefundenen Mittelwert von 1 q cm = 10 kg zugrunde legte den 
Mittelwert der Kaukraft auf 400 kg. Riechelmann hat mit Recht darauf 
hingewiesen, daB biologische Momente der Aufwendung einer so groBen Kaukraft 
entgegenstehen, daB insbesondere die Sensibilitat der Wurzelhaut eine solche 
Leistung nicht zulassen wurde. Wustrow 1 hat fur die mathematische Berech
nung des Kaudruckes ein System aufgestellt, in dem er den Kaudruck zur 
belasteten Kau£lache in Beziehung setzt. Wir verweisen auf Wustrows Arbeit 
und auf die Hinweise auf sein System, die Wustrow in dem von ihm be
arbeiteten Kapitel "Plattenprothese" dieses Werkes gibt. Die Grundlagen des 
Wustrowschen Systems haben eine Kritik erfahren, insbesondere von seiten 
Rumpels, Riechelmanns und Kohlers. Jeder rein mathematischen Berech
nung des Kaudruckes haftet der Mangel an, daB man durch sie, selbst wenn man 
ihre Ergebnisse fiir richtig ansieht, nur zur Bestimmung der Hohe des a bsoluten 
Kaudruckes gelangt, also zu Zahlen, die in der praktischen Prothetik nicht 
verwendbar sind. Diese Tatsache schrankt den praktischen Wert der rein 
mathematischen BiBdruckberechnung sehr ein. Immerhin aber ist durch die 
Wustrowl3chen Untersuchungen und die Aufstellung seiner Tabellen ein bedeut
sames Stuck wissenschaftlicher Arbeit geleistet worden, das viel Anregung fiir 
den Weiterbau an dem Gebaude der systematischen Prothetik zu geben ver
mochte. 

Der andere Weg zur Ermittlung der Hohe des BiBdruckes fiihrt iiber direkt 
an den Kiefern vorgenommene Messungen zu Zahlen, die dem praktischen 
Kaudruck, also der in Wirklichkeit im Kauakt aufgewandten Kraft entsprechen. 
Kohler nennt diese Methoden mit Recht die "physiologischen" Messungen, 
da bei ihnen stets Zahn- und Wurzelhaut eingeschaltet sind. 

Haber gibt in seinem Werk "Kaudruckmessung und Zahndruckprmung" 
und in seiner kleineren Arbeit uber "Kaudruckmesser, deren Konstruktion und 
Einteilung" eine Ubersicht uber die wichtigsten bislang angegebenen Systeme. 
Wir finden bei ihm eine Einteilung der Kaudruckmesser in Hebelkonstruktionen 
(Eckermann, Sauer, Rosenthal, Gysi u. a.), in reine Federkonstruktionen 
(Ha ber), in MeBapparate, bei denen die Hebel- und Federkraft kombiniert 
dem BiBdruck entgegengestellt ist (Kristiansen, Gunther, Black, Morelli, 

1 Wustrow, Paul: Physikalische Grundlagen der zahnarztlichen Platten- und 
Briickenprothese. Berlin: H. MeuEer 1919. 
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Hentze, Haber u. a.) und in Manometerkonstruktionen (Arnone, Dieck, 
Sch wander - Lickteig). 

Die von Ha ber als vierte Gruppe aufgefiihrten MeBapparate arbeiten nach 
dem Martens - Heynschen Verfahren (der Brinellschen Kugelprobe). Ihnen 
ist die Kohler - Etlingsche Methode zuzuteilen, auf die wir weiter unten 
eingehen werden. 

Ein von Riechelmann konstruierter Quetschhebelapparat zeigt den fiir 
die Zertriimmerung eines harten Obstkernes oder eines Stiickes Schokolade 
erforderlichen Kraftaufwand. Von ihm ging die Anregung aus, Messungen auch 
unter Anasthesie vorzunehmen. 

Auch von Schroder ist gemeinsam mit Janicki, nach Haber unter An
lehnung an eine Konstruktion Heads (Chicago), ein Apparat konstruiert worden, 
der die Nachpriifung der Belastung der Nahrungsmittel bei verschieden ge
richtetem Kaudruck bezweckt. 

So ist die Konstruktion des Kaudruckmessers in langer Entwicklungsreihe 
von der primitiven Form, die sich damit begniigte, ein U-formiges Eisenstiick 
zwischen die Zahnreihen zu bringen und es durch angehangte Gewichte zu be
schweren, die also nur die rohe Hochstleistung der Muskulatur ermitteln konnte, 
bis zu MeBapparaten von groBer Feinheit gelangt, die die wirkliche Nutzleistung 
des Kaumechanismus zu messen vermogen. DaB auch damit nur eine Vorstufe 
erreicht ist, von der aus die Forschung zu noch exakteren, praktisch wert
volleren Resultaten fortschreiten wird, diirfte anzunehmen sein. 

Auf dem seither zuriickgelegten Weg der Forschung ist eine Reihe von Er
kenntnissen zu verzeichnen, an denen wir nicht voriiber gehen diirfen, wenn 
wir uns iiber den heutigen Stand der Kaudruckmessung einen Uberblick ver
schaffen wollen. 

Der absolute Kaudruck ist nach Ha ber iiberhaupt nicht meBbar, da das 
hochste KraftmaB nur beim zwischenraumlosen ZusammenbiB erzielt wird. 
Dieser Druck ist also durch einen zwischen die Zahne gelegten MeBapparat 
niemals zu ermitteln. Es kommt aber, wie Riechelmann, Ha ber, Morelli u. a.· 
dargetan haben, fiir eine praktische Verwertung der Kaudruckmessung gar nicht 
auf die Hochstleistung der Kaumuskulatur an, sondern auf die Kraft, die im 
Kauakt gewohnheitsmaBig, effektiv aufgewandt wird. Es ist Morellis Verdienst, 
darauf hingewiesen zu haben, daB die Zeit der Einwirkung des Druckes bei der 
Kaudruckmessung eine bedeutsame Rolle spielt. Morelli multipliziert bei 
Messung der Arbeitsleistung des Kauapparates die in kg ausgedriickte Druck
leistung mit der Dauer des Kauens in Minuten ausgedriickt. 

Ein irrtiimliches Vorgehen liegt in der unmittelbaren Ubertragung der 
Hebelgesetze auf die Verhaltnisse der Kiefer. Eckermann berechnete, aus
gehend von dem BiBdruck der mittleren Schneidezahne, den er auf 20-25 kg 
bestimmt, die im Bereich der Molaren wirkende Kraft nach den Hebelgesetzen 
auf 40-50 kg. Eckermann laBt dabei bedeutsame Momente auBer Betracht, 
die eine einfache mathematische Berechnung nach den Hebelgesetzen als nicht 
zuverllissig erscheinen lassen, vor allem die kraftigere Bewurzelung und im 
statischen Sinne bessere Fundamentierung der Pramolaren und Molaren im 
Kiefer, die diese, unabhangig von der Hebellange, zu einer wesen~lich hoheren 
Kauleistung befahigt, Ierner die durch eine starkere Inanspruchnahme an sich 
gesteigerte Widerstandskralt des Periodontium der Backen- und Mahlzahne. 

Wenn wir bei Messung des Kaudruckes an derselben Stelle zwischen den 
Zahnreihen zu verschiedenen Zeiten verschiedene Resultate erzielen, so ist 
hierfiir nicht nur eine veranderte lokale Disposition des Zahnfundamentes 
als ursachlich anzusehen, sondern es sprechen zu gleicher Zeit allgemeine Ur
sachen und psychische Momente mit. Wir wissen, zunachst ganz allgemein 
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betrachtet, daB sich die Willenskraft eines Menschen oft in seiner BiBenergie 
auspragt. Wir finden bei energischen, in allen Dingen des Lebens sehr gewissen
haft und tatkraftig verfahrenden Menschen oft eine auBergewohnlich starke 
Abnutzung der Zahne durch die besonders exakt durchgefiilirte Kauarbeit. 
1st damit auf ein allgemeines Moment hingewiesen, dessen Beobachtung bei 
der vergleichsweisen Messung des Kaudruckes bei verschiedenen Menschen zu 
empfehlen ist, so miissen daneben selbstverstandlich auch diejenigen korperlichen 
und psychischen Ursachen aufgesucht und beachtet werden, die bei dem einzelnen 
Individuum zu verschiedenen Zeiten die Starke des Kaudruckes schwankend 
machen. Erschopfung, Miidigkeit und allgemeine Depression setzen die Intensitat 
des Kaudruckes herab, wahrend ein vollkommenes Wohlbefinden und eine 
starke Aktivitat des Willens, wie aIle Lebensfunktionen, so auch den Kaudruck 
steigern. 

Tabelle 
gewonnen durch Versuch mit gewalztem Reichszinn, Dicke 2,1 mm. 

(Kohler und Etling.) 

Druckkraft 
in kg 

2,32 
4,38 
7,18 

10,05 
12,44 
14,84 
17,24 
20,10 
22,50 
24,89 
26,98 
30,16 
32,55 
34,95 
37,81 
40,21 
45,00 
47,40 
50,27 
52,66 
55,06 
57,45 
60,25 
62,72 
65,11 
67,51 
70,37 
72,77 
75,16 
77,56 

Kalottendurchmesser 
in Querstrichen 

12, 12, 12, 12, 12 
17, 17, 17, 17,. 16 (7), 17 
20, 20, 20, 21 (0), 20, 21, 20 
25, 24, 24, 24, 24, 24 
28, 28, 27, 28, 28 
30, 30, 31, 30, 29 
31 (2), 31, 31, 31, 31 
33, 33, 32 (3), 33, 33 (4) 
34, 33, 34, 34, 35 (4) 
36, 36, 36, 36, 36 
38 (7), 38, 38, 38 (7), 38 
40 (1), 39 (0), 39, 39, 40 (1) 
42 (1), 42, 41, 42 (1), 42 
43, 43 (2), 42, 42, 43 
44 (5), 44 (3), 44 (3), 44, 45 
46 (7), 45 (6), 45, 44, 46 
48, 47, 46 (7), 47, 48 
49, 48, 48, 48, 49 
49, 49 (8), 49, 49 (9), 50 
50 (9), 49, 49, 49, 50 (9) 
52, 51, 51, 51 
53, 52, 52, 53 
54, 53, 53, 53, 54 
55 (4), 54, 54, 55 
56, 52, 52, 56 
57, 56 (7), 56, 57 (8) 
58, 57 (6), 57, 58 
59, 57, 58 (7), 59 
61, 63, 63, 60 
63, 66 (Ausbuchtung) 64 

Kugeldurch
meBSer 

5,73 

Wir haben an dieser Stelle, d. h. im Rahmen einer Abhandlung iiber die 
Briickenarbeit die Kaudruckmessung nur als eine fiir die richtige 1ndikations
stellung und Konstruktion der Briickenarbeit erforderliche MaBnahme zu be
trachten und miissen es uns versagen, hier auf die vielen einzelnen Kaudruck
messersysteme beschreibend einzugehen. Wir verweisen diejenigen unserer 
Leser, die sich eingehend mit der Kaudruckmessung beschaftigen und dieselbe 
in ihrer Bedeutu.ng fiir das Gesamtgebiet der Kiefer- und Zahnheilkunde be
trachten wollen, auf die von uns angefiilirte Literatur, insbesondere auf die 
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Arbeiten Morellis und Habers. Wir beschranken uns darauf, die Kaudruck
messung an zwei Systemen, namlich nach dem auf der Brinellschen Kugel
probe beruhenden Kohler - Etlingschen Verfahren und der 3. Konstruktion 
Ha bers zu veranschaulichen. 

L. Kohler, der gleich Riechelmann mit einer von ihm angegebenen 
Methode auf indirektem Wege vorgeht, hat die Brinellsche Kugelprobe, die 
wir aus der Materialienkunde als ein zur Hartebestimmung von Metallen ver
wandtes Verfahren kennen, fur die Messung des Kaudruckes umgestaltet. Bei 
der Brinellschen Kugelprobe wird eine Kugel aus gehartetem Stahl von be
stimmtem Durchmesser, \vie sie fUr Kugellager benutzt wird, unter einem 

Abb. 5. Platte ausgewalztemReichszinn, 
die die Eindriicke der Stahlkugel bei 

einem Druck von 2 -77 kg zeigt 
(Kohler -Etli ng). 

bekannten Druck in das zu prufende 
Material eingedruckt. Aus der GroBe der 
durch den Druck gebildeten Kugelkalotte 
wird auf den Hartegrad des Materials 
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Abb. 6. Koordinatensystem zur graphischen 
Darstellung der bei der BiBdruckmessung 

gewonnenen Werle (Kohler-Etling). 

geschlossen. Der Durchmesser des Eindruckkreises wird gemessen und mit 
seiner Hilfe die Oberflache der Kugelkalotte berechnet. Neuerdings ist man von 
der Berechnung der Oberflache abgekommen und bestimmt die Harte einfach 
nach dem Kalottendurchmesser. Dies geschieht auch bei der von L. Kohler 
und O. Etling angegebenen Anwendung des Verfahrens fur die Kaudruck
messung. Kohler laBt eine Kugel von bekanntem Durchmesser mit den Zahnen 
in ein Metall von bekannter Harte einbeiBen, miBt den Durchmesser des Ein
druckskreises und liest an der Hand der gefumlenen Zahl von einer Tabelle 
das MaB der angewandten Kraft abo 

Zwecks Aufstellung dieser Tabelle ermittelten Kohler und Etling zu
nachst durch eingehende Versuche als zweckmaBigstes Priifungsmaterial Metall
plattchen aus gewalztem Reichszinn von 2-3 mm Dicke, 2 cm Lange und 1 cm 
Breite, als geeignete Kugel eine solche von Stahl mit 5,73 mm Durchmesser. 
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Urn vorbereitend die Tabellen zum Ablesen der Druckstarken herzustellen, 
wurde die Kugel an einem einarmigen Hebel be£estigt und mit einem Druck von 
2 kg beginnend und jeweils urn 2 kg bis zu 77 kg steigend in eine Platte aus 
gewalztem Reichszinn eingedruckt (Abb. 5). Bei dieser Arbeit ist zu beachten, 
daB zwar die wahrend des Druckes im Material auftretenden Kondensationen 
unberucksichtigt bleiben konnen, daB dagegen seitliche Ausbuchtungen vermieden 
werden mussen, urn Ungenauigkeiten vorzubeugen. Die Anlage der Kalotte muB 
deshalb in entsprechender Entfernung vom Rande geschehen. Die Durchmesser 
der in der Oberflache des Metallplattchens entstandenen Kalotten wurden 
unter dem Mikroskop mittels des Okularmikrometers nach Querschnitten ge-

Abb.7. BiBdruckmessung mittels der Brinellschen 
Kugelprobe (Kohler - Etling). 

messen. Die Eichung mittels 
des Objektmikrometers ergab 
1/17 mm fur jeden Quer
schnitt. Die gefundenen 
Zahlen wurden in eine Ta
belle eingetragen, die in ihrer 
ersten Spalte die Druckkra£t 
in Kilogramm, in der zweiten 
die Kalottendurchmesser in 
Querstrichen auffiihrte. Die 
Tabelle bzw. eine zur graphi
schen Darstellung der ge£un
denen Werte angelegte Kurve 

Abb. 8. Metallplattchen aus 
gewalztem Reichszinn mit 

Kugeleindriicken 
(Kohler-Etling). 

erlaubt, die fur die Kalottendurchmesser von 12-64 Querstrichen aufgewandte 
Druckkraft so£ort abzulesen (Abb. 6). 

Bei der praktischen Anwendung des Verfahrens zur Kaudruckmessung geht 
man folgendermaBen vor: Es wird auf einem oder mehreren Zahnen des Unter
kiefers eine Metallschiene mit Zement oder Stentsmasse befestigt (Abb. 7). 
In der Kaurinne des Antagonisten befestigt man mit Wachs die Kugel (Durch
messer 5,73 mm). Gemessen wird also die kleinere der beiden gegeneinander 
wirkenden Flachen, d. h. die BelastungsgroBe der Gesamtoberfliiche des die 
Kugel tragenden Zahnes. LaBt man nun den Unterkie£er gegen den Oberkiefer 
pressen, so wird die Kugel in das Metallplattchen eingedruckt. Die GroBe des 
dadurch entstehenden Eindruckskreises ist der MaBstab fiir die Starke der auf
gewandten Druckkraft. 

Wichtig wahrend der Messung ist, daB die Kalotte in der Mitte des Metall
plattchens angelegt und die Kugel senkrecht zur Oberflache der Platte ein
gedruckt wird. Gleichzeitig ist darauf zu achten, daB wahrend der Druck-
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wirkung keine Verschiebung der Kugel oder des Metallplattchens eintritt und daB 
ein Kippen des letzteren lingual- oder buccalwarts vermieden wird. 

Werden aIle diese Momente nicht peinlichst beriicksichtigt, so treten Ab
weichungen des Kugeleindruckes von der Kreisform auf, wodurch Ungenauig
keiten bei der Feststellung des Kalottendurchmessers nicht vermieden werden 
konnen. Die Messung des Kalottendurchmessers in zwei zueinander scnkrecht 

Abb. 9. Der Ha berscheKaudruckmesser 3._Konstruktion mit Einsatzteilen. (Aus Ha ber.) 

Abb.l0. Dcr Habersche Kaudruckmesser 3. Konstruktion in der Anwendung. 
(Aus Haber.) 

stehenden Richtungen gibt uns eine Kontrolle in die Hand zur Beurteilung 
dafiir, ob die angefiihrten Bedingungen erfiiIlt worden sind. 

Hat man in der vorher beschriebenen Art durch ZusammenbeiBen eine 
Kugelkalotte erhalten (Abb. 8) und den Durchmesser der Kalotte mittels 
Okularmikrometers nach Querstrichen gemessen, so ist es leicht, an Hand der 
Tabelle oder Kurve die Starke der aufgewandten Kaukraft festzustellen. 

Die Vorziige der von Kohler und Etling angegebenen Methode der Kau
druckmessung liegen darin, daB der Apparat den physiologischen Vorgang der 
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Kauleistung in der Phase der Kontraktion zu messen vermag, ohne daB durch 
Reibung innerhalb des Apparates Verluste an Kaukraft eintreten. Die Messung 
ist weder umstandlich noch zeitraubend, sie kann an allen Zahnen erfolgen 
und weist noch kleinste Unterschiede nacho 

Der Ha bersche Kaudruckmesser 3. Konstruktion beruht auf dem Prinzip 
der Federwage. Er wird - aus reinem Stahl angefertigt - in 3 GroBen fiir 
150, 60 und 25 kg hergestellt mit einer Eichung auf 2, auf 1 und 1/2 kg. 

Der Apparat setzt sich aus dem Trager mit Handgriff, dem AufbiBteil und 
der Skala mit Zeigervorrichtung zusammen (Abb. 9 und 10). 

Der AufbiBteil besteht aus zwei AufbiBplatten, die den Kaudruck auffangen 
ihn auf zwei elIipsenartig in sich geschlossene Federn iibertragen, die ihre Form
veranderung wieder auf die Zeigervorrichtung weiterleiten. Die Aufsatzteile 

sind durch Anschlagwande begrenzt. Die 
Platte selbst ist zentral geeicht. In die 
Aufsatzteile lassen sich verschieden geformte 
Einsatze einiiigen, je nach der GroBe und 
Beschaffenheit des zu messenden Objektes 
(Abb. 9). 

Zur Messung des Gesamtkaudruckes ver
wendet man mundlo£felartige Einsatzteile 
(Abb. 11). 

Die Anwendung des Haberschen Kau
druckmessers 3. Konstruktion geschieht wie 
folgt: Der zu verwendende Einsatz wird in 
den Aufsatzteil eingefiigt und zwar so, daB 
er - bei Einzelmessung von Kauflachen, 
Fiillungen und Kanten - mit dem zu 
messenden Objekt in Beriihrung kommt, 
wahrend die entgegengesetzte Aufsatzplatte 
mit einem Gummistreifen versehen wird. 
Den MeBzeiger steIlt man auf den Nullpunkt 
ein. Dann fiihrt man den Apparat, ihn am 
Handgriff haItend, in den Mund ein und 
bringt die AufbiBplatten zwischen die Zahn-

Abb. 11. Messung des reihen (Abb. 10). Bei Messung im Bereiche 
Gesamtkaudruckes. (Aus Haber.) der linken Kieferhalfte hat der Bogen mit 

der Skala nach oben gerichtet zu stehen, 
wahrend er bei rechtsseitiger Messung nach unten. zeigt (Abb. 11). Der Zeiger 
bleibt beim Ausschlag auf dem hochsten Punkt stehen. Zur Feststellung des 
Gesamtkaudruckes verwendet man zwei Kaudruckmesser (Abb. 11), schiebt 
die MundlOffel in die AufbiBplatte und stellt sich mittels Kerrmasse eine 
gleichbelastete Druckflache her. 

Haber empfiehlt bei jeder Kaudruckmessung erst einige Probemessungen 
vorzunehmen, um den Patienten an das Ungewohnte zu gewohnen und erst 
nach einer Pause zur definitiven Messung zu schreiten. 

Der eben beschriebene Apparat ist nach Haber der einzige Kaudruckmesser, 
der eine Messung aller Kaudruckkomponenten, der vertikalen, horizontalen und 
transversalen gestattet, neben der Moglichkeit der stets gleichen Wiederein
stellung bei mehrfachen Messungen. FUr die Praxis geniigt es vollstandig, 
die glatten Hartgummiauflagen unter Zuhilfenahme der Anschlagwand zu be
nutzen, nur muB der Apparat bei Vergleichsmessungen stets in dieselbe Lage 
gebracht werden. Dieses ist entweder mit Hilfe der Anschlagwande oder durch 
Eindruck in Abdruckmasse erreichbar. 
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Die mit dem Zentraleinsatz A (Abb. 12) sich ergebenden Zahlenwerte sind 
genau, also 30 kg Zeigerausschlag entsprechen 30 kg Druck. Bei Verwendung 
der nicht zentral gelegenen Einsatzteile (Abb. 9) ist zur Feststellung des absoluten 
Wertes eine einfache Umrechung an Hand einer Tabelle notwendig, die aller
dings mehr wissenschaftliche Bedeutung hat, da fur die Praxis Vergleichswerte 
genugen .. 

Wesentlich ist bei Kaudruckmessungen auch die gleichzeitige Feststellung 
der ubrigen Korperkrafte, z. B. des Fingerdruckes, urn bei einer bei spaterer 
Messung festgestellten Veranderung des Kaudruckes Vergleichswerte zu haben, 
ob die Ursache im Kiefergebiet selbst zu suchen ist oder es sich urn eine 
Schwankung der gesamten Korperkraft handelt. 

Die Kraft des Handdruckes ist mittels besonderer Einsatze meBbar. 
Der Habersche Kaudruckmesser hat von seiten Greves eine Kritik er

fahren, auf die wir hier nicht naher eingehen konnen, weil uns dies zu weit 
von unserem Hauptthema, der Bruckenarbeit, abfuhren und zuviel Raum 
beanspruchen wiirde. Wir verweisen auf die unten angefiihrten Arbeiten 1 

und auf die auf eigene Unter
suchungen gestutzte sorgfaltige 
Priifung des Wertes des Haber
schen Apparates durch Died
rich 2. Derselbe kommt, obgleich 
er der Greveschen Kritik in 
manchen Punkten beipflichtet, 
zusammenfassend zu folgendem 
Urteil uber den Ha berschen 
Messer: 

Abb. 12. Der Kaudruckmesser mit dem 
Zentraleinsatz A. (Aus Haber.) 

"Der Ha bersche Apparat ist zwar 
nicht in der Lage, MeBresultate zu 
liefern, die dem wirklich geleisteten 
Druck kilogrammweise entsprechen. 
Hingegen ist er zuverlassig, wenn nur 
Vergleichswerte zwischen den einzel
nen Zahnen eines Mundes gegeniiber. 
gestellt werden sollen und wenn die 
Messung mit Stentsunterlage oder AufbiBkorper vorgenommen wurde. Dabei sind die 
Graduierungsmarken als Einheiten, nicht als Kilogramme aufzufassen. Unter diesen 
Bedingungen ist eine spatere Messung mit den vorangegangenen vergleichbar. Dieses gilt 
fiir Pramolaren und Molaren. 

Alles in allem ist der Ha bersche Apparat trotz seiner Mangel der bei weitem beste 
auf dem Markte, allein schon durch seine uneingeschrankte Verwendbarkeit, die Handlich
keit und die Sicherheit fiir Vergleichsmessungen." 

Morelli, der den Haberschen Kaudruckmesser klinisch praktisch erprobt 
hat, erklart denselben gleichfalls fur viel besser, als aIle bis jetzt konstruierten 
Apparate. 

Wenn wir nun zum Schlusse die Frage priifen, wie weit die seither fur die 
Kaudruckmessung geschaffenen Konstruktionen einen positiven N utzen fur 
die Prufung der Bruckenpfeiler, des Fundamentes der Bruckenarbeit und fUr 
ihren Aufbau zu bringen vermogen, so ist unsere Ansicht in folgenden Satzen 
zusammenzufassen. 

Mit den ihr heute zur Verfugung stehenden Mitteln kann die Kaudruck
messung fUr die Bruckenarbeit erstens durch die Prufung der Valenz der einzelnen 

1 Greve: Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 1926, Nr. 17. - Haber : Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 
1928, H. 8. Zahnarztl. Rdsch. 1926, Nr 45 u. 48. 

2 Diedrich: Die Kaudruckmessung und ihre Notwendigkeit in der zahnarztlichen 
Praxis. Zahnarztl. Rdsch. 1928, Nr 13/14. 
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562 Bruhn: Die Briickenarbeit. 

Pfeiler nutzlich sein, wenn zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen 
Richtungen Messungen vorgenommen und Vergleichswerte ermittelt werden, sie 
kann zweitens durch eine Nachprufung der Belastung der entstehenden Brucke 
an verschiedenen Stellen ihres Verlaufes wertvolle Anhaltspunkte fur die Kon
struktion der Brucke, insbesondere fUr die zur Stutzung in bestimmter Richtung 
erforderlichen MaBnahmen geben. Doch sprechen fUr die Beurteilung der Eignung 
eines Zahnes zum Bruckenpfeiler eine groBe Zahl klinischer Momente mit, denen 
gegeniiber die Messung der augenblicklichen Widerstandskraft, oft auch die 
vergleichweise Messung zu verschiedenen Zeiten keine hinreichende Beweiskraft 
hat. Es wird die klinische Untersuchung eines zum Briickenpfeiler erkorenen 
Zahnes im Sinne unserer Ausfiihrungen auf S. 570, die sorgfa,ltige Beriick
sichtigung der Krankengeschichte, der Anamnese und des Rantgenbildes dem 
erfahrenen Zahnarzt weit sichere Unterlagen geben, wie eine einmalige oder 
wiederholte Kaudruckmessung. Beobachten wir doch insbesondere bei toten 
Zahnen lange Intervalle, in denen keinerlei Druckempfindlichkeit besteht, 
wahrend sich bereits ein Wiederaufflammen von Entziindungen vorbereiten 
kann, die es nicht ratlich erscheinen lassen, einen solchen Zahn als Briicken
pfeiler zu benutzen. So durfen wir nicht vergessen, daB der Kaudruckmessung 
fUr die Briickenarbeit nur die Bedeutung eines diagnostischen Adjuvans 
zukommt. 

Wir bleiben fUr die eigentliche Anlage und Konstruktion der Briicke im 
Hinblick auf die Kompensation schadlicher BiBdruckwirkungen in weitem 
MaBe auf eine Prufung aller VerhiUtnisse jedes einzelnen Falles angewiesen, die 
die Eigenart der gegebenen oder anzunehmenden BiBdruckwirkungen, ohne 
mit ziffernmaBig festgelegten GraBen zu rechnen, im Lichte der darauf anwend
baren Gesetze der Mechanik betrachtet und dabei fur die Herbeifiihrung eines 
maglichst vollkommenen Ausgleiches zwischen Belastung und Entlastung der 
Erfahrung nicht entraten kann. 

Da eine Wiederherstellung des Artikulationsgleichgewichtes im Sinne der 
idealen Norm bei weitem nicht immer praktisch durchfUhrbar ist, haben wir 
uns zu fragen, welche Abweichungen von dieser Norm bei der vorliegenden 
Bruckenaufgabe auch dann bestehen bleiben werden, wenn ihre Lasung mit 
der bestmaglichen Rekonstruktion des Gesamtgebisses einhergeht und wie 
sich dieselben der zu bauenden Brucke gegenuber auswirken werden. Durch 
eine aufmerksame Prufung aller gegebenen Verhaltnisse erlangen wir dann 
in der Regel geniigende Anhaltspunkte fur den Ausgleich der Belastung und 
Entlastung der von uns zu bauenden Briicke. 

Das Resultat dieser Untersuchungen ist vor allem fiir die Wahl des Briicken
systems entscheidend. 

Wenn das vorhandene Wurzelmaterial stark genug erscheint, um die zu 
schaffende Prothese allein zu tragen, ist die Verwendung einer festen Briicke 
die fill den betreffenden Fall indizierte Form des Zahnersatzes, falls nicht sonstige 
Griinde gegen die Anwendung sprechen. Stehen jedoch nur Pfeiler in ungenugen. 
der Zahl und Starke zur Yerfiigung, so mussen andere entlastende Momente 
zum Tragen der Briicke mit herangezogen werden. Man laBt dann den Briicken
karper als breiten Sattel fest auf den Kiefer aufliegen, so daB sich der Kaudruck 
gleichmaBig auf den Kiefer und die vorhandenen pfeiler verteilt. Damit in diesem 
FaIle eine tagliche Reinigung der Briicke und ihrer Umgebung vorgenommen 
werden kann, ist es notwendig, eine solche Sattelbriicke a bneh m bar zu 
konstruieren. 

Bei der Anlage und Gestaltung aller Brucken sind diejenigen Momente 
auszuschalten, die das Hervortreten einzelner BiBdruckkomponenten begiinstigen 
und dadurch - sowohl auf das GesamtgebiB, wie auf die Briicke als solehe 
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bezogen - eine Storung der Harmonie der Krii.ftewirkungen im Sinne des Aus
gleiches von Belastung und Entlastung herbeifiihren wiirden. So sind langere 
ohne Zwischenstiitzung des Briickenkorpers verlaufende Strecken moglichst 
nicht in Bogenform zu iiberbriicken, sondern gradlinig zu verbinden, um die 
Belastung abzuschwachen. Aus demselben Grunde ist die Anfiigung frei
schwebender nur einseitig gestiitzter Fortsatze (Anhanger), da durch sie eine 
auf die ganze Briicke wirkende Hebelwirkung zu befiirchten ware, nach Moglich
keit zu vermeiden. Bei der Modellierung und Ausarbeitung der Briicke ist 
mit groBter Sorgfalt darauf zu achten, daB auch nicht die kleinste Stelle der 
Kauflache dem sie treffenden BiB der Gegenzahne gegeniiber zu hoch bleibt und 
daB nicht durch die Hervorwolbung der KauhOcker oder durch die Stellung 
der kiinstlichen Zahne Angriffsflachen fiir den seitlichen BiBdruck oder Hinder
nisse fiir die normale Mahlbewegung entstehen, die, im Sinne schiefer Ebenen 
wirkend, auch wenn sie sehr geringfiigig erscheinen, zu einer einseitigen Belastung 
und iiber kurz oder lang zu einer Schadigung fUhren. 

Diese Arbeit, die mit der letzten Nachhilfe an der eingesetzten Briicke 
ihren AbschIuB findet, kann erst dann als wirklich ordnungsmaBig durch
gefiihrt gelten, wenn die Artikulation der ganzen Zahnreihen im volligen 
Gleichgewicht steht, d. h. wenn die Molaren den vertikalen BiBdruck fest 
auffangen und eine iiberwiegende und daher schadigende Wirkung des sagittalen 
und transversalen BiBdruckes auf die Briicke durch die ungehinderte Arti
kulation der iibrigen Zahne ausgeschlossen ist. Erst wenn dieser Zustand erreicht 
ist, kann die Forderung der Beriicksichtigung des BiBdruckes als erfiillt gelten. 

2. Die Briickenarbeit muB die von ihr beanspruchten Stiitz
pfeiler schiitzen. 

DaB eine -oberlastung oder eine schadigende Druckwirkung auf die Stiitz
pfeiler nicht eintreten darf, liegt bereits in der eben besprochenen Grund
forderung. Daneben aber ist darauf zu achten, daB die Befestigungsteile der 
Briicke die Stiitzpfeiler in einer Weise erfassen oder sich in ihnen verankern, 
die auch sonstige Schadigungen ausschlieBt. Die Entstehung von Caries an den 
Tragerstiimp£en, die Erkrankung der Pulpa, des Periodontium oder der Um
gebung des Stumpfes darf durch die Befestigungsteile der Briicke nicht ver
ursacht oder gefordert, sondern muB durch sie verhindert werden. Es gilt hier 
das Seite 499ft im Kapitel "Kronenarbeit" iiber die Gestaltung der Krone 
zum Schutze der Wurzel Gesagte. Bei Aufstellung des Entwurfs fiir die Briicken
arbeit sind moglichst solche Befestigungsteile vorzusehen, die den Pfeiler nach 
der Mundhohle hin vollig abdecken. 

3. Briickenar bei ten sollen U nsa u ber kei ten, Speiseresten und 
Niederschlagen aus den Mundfliissigkei ten moglichst wenig Halt 
und Unterschlupf bieten und sich von der Materie, die sich im 
Munde ablagert, leicht reinigen lassen. 

Um diese Forderung bei festsitzenden Briicken in hinreichender Weise 
zu erfiillen, muB der Briickenkorper entweder vollig freischwebend und unter
spiilbar sein, oder er dad den Alveolarwall nur in feiner Linie beriihren, wahrend 
eine Abschragung nach der Gaumen- bzw. Zungenseite die Ausspiilung und Aus
reinigung ermoglicht. Wir werden auf die Gestaltung des Briickenkorpers im 
"Speziellen Teil" dieser Arbeit naher eingehen. Bei herausnehmbaren Briieken
arbeiten ist die Mogliehkeit taglicher griindlicher Reinigung durch den Patienten 
selbst von vornherein gegeben. 

Der Umstand, daB die Vorbedingungen fiir die Sauberkeit und Sauber
haltung der versehiedenen Mundhohlen sehr unterschiedlieh sind, daB wir 
Mundhohlen finden, die an und fiir sieh als "rein" gelten diirfen, - natiirlich 
ohne darum P£Iege und Reinhaltung entbehren zu konnen - und andere wieder, 

36* 
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die sogleich nach stattgefundener Reinigung wieder verscllinutzen, wird fUr 
die Wahl des Briickensystems, das man im Einzelfalle zur Anwendung bringen 
will, inso£ern sehr ins Gewicht fallen, als wir fiir einen Mund mit starker Ablage
rung lieber eine herausnehmbare Briicke anfertigen, wahrend wir in einem 
sauberen Munde vorziehen, festsitzende Briicken anzubringen, wenn die 
sonstigen Vorbedingungen hierfiir gegeben sind. Es hangt somit die Sauberkeit 
nicht nur von der Gestaltung der Briicke ab, sondern auch von der Wahl des 
fUr den einzelnen Fall geeigneten Systemes. Eine feine Ausfiihrung und Politur 
ist selbstverstandlich der Sauberhaltung von Briickenarbeiten sehr fOrderlich. 

4. Eine Briickenarbeit muB so stark gearbeitet sein, daB sie 
dauernd der ihr obliegenden Funktion dienen kann, ohne sich 
wesentlich abzunutzen und fiir den Kauakt unbrauchbar zu werden. 
Auch ein Brechen oder sich Verbiegen solI durch die Starke des 
Materials ausgeschlossen sein. 

Mit den heutigen Mitteln der Technik ist es in den meisten Fallen nicht 
schwer, dieser Forderung zu geniigen. Mit Hilfe des GuBverfahrens, zu dessen 
Anwendung uns eine Anzahl vorziiglich arbeitender Apparate zur Verfiigung 
steht, sind wir imstande, auBerst solide Arbeiten herzustellen. Weniger wider
standsfahig als Briickenarbeiten aus gegossenen Teilen, die von Kronen mit 
ebenfalls gegossenen Korpern getragen werden, sind die zuweilen noch in 
Anwendung kommenden Blecharbeiten, die sich auf Kronen mit gestanztem 
Deckel stiitzen oder von sogenannten Fensterkronen gehalten werden. Die 
geringere Starke dieser Arbeiten spricht, ganz abgesehen von anderen Griinden, 
gegen ihre Anwendung. 

5. Die sich t baren Teile der Briickenar beiten sollen nach Mog
lichkeit durch kiinstliche Zahne (Porzellanfacetten) so verdeckt 
werden, daB sie einen vollkommen natiirlichen Eindruck machen. 

Ein alter Grundsatz der Zahnheilkunde lautet: "Die hochste Kunst des 
Zahnarztes ist es, seine Kunst zu verbergen". Dieses Wort soUte fiir die Er
zeugnisse einer hochentwickelten Prothetik, wie sie sich in der Briickenarbeit 
offenbart, volle Geltung behalten. Es unterliegt keinem Zweifel, daB die An
bringung von Porzellanfacetten vor den sichtbaren Teilen von Briickenarbeiten 
haufig durch die Raumverhaltnisse erschwert ist, doch lassen sich diese 
Schwierigkeiten zumeist durch Auswahl passender Porzellanzahne und durch 
Anwendung der fiir den jeweilig vorliegenden Fall geeigneten Befestigungs
methode iiberwinden. Da sich durch das Abspringen von Porzellanfacetten 
notwendig werdende Reparaturen bei Anwendung der modernen Befestigungs
methoden weit leichter ausfiihren lassen als friiher, als die Porzellanzahne 
angelOtet wurden, steht die Besorgnis schwer auszufiihrender Reparaturen 
einer Deckung der sichtbaren Teile von Brucken durch Porzellanfacetten 
nicht mehr im Wege. GewiB solI die Soliditat und Brauchbarkeit der Arbeit 
bei der Herstellung von Briickenarbeiten wichtiger erscheinen als das Aus
sehen. Es wird sich in der Regel ein Weg finden lassen, auf dem man beiden 
Gesichtspunkten gerecht werden kann. Der Auswahl der zur Verwendung 
kommenden Zahne und ihrer Stellung ist die groBte Aufmerksamkeit zu 
schenken. 

Es liegt auf der Hand, daB die Erfiillung der vorstehend aufgestellten Grund
anforderungen in jedem FaIle eine sorgfaltige Priifung der fiir die Briicken
arbeit gegebenen natiirlichen Basis und aller sonstigen Verhaltnisse erfordert, 
daB ferner eine vollige Beherrschung und Ausnutzung aller gegebenen Kon
struktionsmoglichkeiten, sowie die Verwendung eines vorzuglichen Materials 
notwendig ist, urn mit der Briickenarbeit als Zahnprothese gute dauernde 
Resultate zu erzielen. 
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4. Die Bezeichnnngen fiir die Elementarteile der Briickenarbeit. 
Wohl von allen Autoren, die sich auf dem Gebiet der Briickenarbeit betatigten, 

ist es als ein Mangel empfunden worden, daB einerseits hinsichtlich der Aus
driicke fiir die einzelnen Briickenteile und ihre Beziehungen zu ihrer Umgebung 
keine Einheitlichkeit der Auffassung und des Sprachgebrauches bestand, und 
daB andererseits eine liickenlose systematische Einteilung der Briickenarbeiten 
zu fehlen schien. 

Salamon, der in seiner "Systematik der zahnarztlichen Briickenarbeiten" 
diese Mangel eingehend bespricht, weist die Inkonsequenz nach, mit der die 
seither iiblichen Bezeichnungen in ganz verschiedenem Sinne gebraucht wurden 
und wahlt unter denselben je einen bestimmten aus der technischen Bau
wissenschaft entnommenen Terminus technicus ffir die vier Elementarteile der 
Briickenarbeit, namlich "Briickenfundament, Briickenpfeiler, Briickenkorper 
und Briickenanker". 

Es wfirde in der Tat ffir eine exakte Ausdrucksweise wertvoll sein, wenn 
man die im Wortschatz der Briickenarbeit vorhandenen Bezeichnungen einer 
Nachpriifung und Sichtung unterziehen und sich dabei ffir den allgemeinen 
zahnarztlichen Gebrauch auf eine Reihe in bestimmtem Sinne anzuwendender 
Bezeichnungen einigen wiirde. Eine solche Priifung miiBte freilich mehr auf 
eine Verfeinerung des Sprachgefiihles als auf einen Zwang zum ausschlieBlichen 
Gebrauch bestimmter Bezeichnungen hinausgehen. Damit wiirde die ver
wirrende Anwendung nicht vollig synonymer Ausdriicke ffir denselben Begri£f 
fortfallen, ohne daB dem Autor die Freiheit genommen ware, je nach Zusammen
hang und Beziehung fiir denselben Begriff oder Gegenstand verschiedene Aus
driicke zu wahlen. 

Betrachten wir die vier Elementarteile der Briicke daraufhin, wie die 
von Salamon gewahlten Ausdriicke auf ihr Wesen zutreffen, so finden wir 
zunachst, daB die Bezeichnung "Briickenfundament" vorziiglich dasjenige 
zusammenfaBt, was wir seither zumeist als eine Reihe von Faktoren aufzu
zahlen p£legten, die fiir die Fundamentierung der Briicke Bedeutung haben. 
Salamon sagt: 

"Das allgemeine Fundament gibt der ganze menschliche Organismus, 
dessen Geschlecht, Alter und Gesundheitszustand abo Das Geschlecht hat 
einen kaum nennenswerten EinfluB, kann also in den allermeisten Fallen auBer 
acht gelassen werden 1. Das Alter ist schon von groBerer Bedeutung, weil es 
eo ipso ein schwachendes Moment ist beziiglich aller zu belastenden Gewebe. 
Von noch ausschlaggebenderer Bedeutung ist der Allgemeingesundheitszustand 
des Organismus, der, wenn er gestort ist - selbst in den schleichendsten Formen 
der chronischen Erkrankungen - ungiinstig auf die Fundamentierung der 
Briicke zuriickwirkt. 

Das lokale Fundament der Briicke sind der Kieferknochen, dessen 
Zahnfortsatz mit der Knochenstruktur (Dicke, Dichtigkeit) seiner Wande, die 
Aufhangefasern zwischen Kieferbeinhaut und Wurzelhaut, das Ligamentum 
circulare, die Weichteilpolsterung am Kieferkamm und weiterhin der Zustand 
der Mundschleimhaut und der Zunge." 

Der Ausdruck Briickenfundament oder kurzhin Fundament in dem 
von Salamon vorgeschlagenen Sinne ist durchaus zu akzeptieren. 

Auch die Bezeichnung Briickenpfeiler ffir diejenigen natiirlichen Zii.hne, 
die von den Befestigungsteilen der Briicke erfaBt werden oder in die diese ein
greifen, diirfte ffir den allgemeinen Gebrauch zu bevorzugen sein, doch wird 
man sich nicht vollig auf denselben beschranken konnen. Der Zahn, der zum 

1 Hauptsachlich kosmetische Riicksichten sind durch dasselbe bedingt. 



566 Bruhn: Die Bruckenarbeit. 

Tragen bzw. Mittragen einer Briicke gewahlt wird, bleibt, auch wenn die Hand 
des Zahnarztes ihn innerlich und auBerlich fiir diesen Zweck herrichtet, ein 
Zahn- bzw. ein Zahnstumpf und ein Tell des Organismus, mit dem ihn zahl
reiche Beziehungen verbinden, die mehr biologisch, wie briickentechnisch
statisch aufzufassen sind. Da nun die Bezeichnung "Pfeiler" vorwiegend die 
letztere Seite seines Wesens betont, konnen wir fiir die Besprechung seiner 
biologischen Beziehungen wohl nicht auf andere Ausdriicke verzichten, die 
diese Verhaltnisse starker betonen. Wir behalten daher die Ausdriicke Trager
stumpf und Tragerzahn neben der Bezeichnung Briickenpfeiler bei. 

Unter dem Briickenkorper verstehen wir den Tell der Briicke, der dem 
Ersatz der fehlenden Zahne dient. Die Bezeichnung entspricht volIkommen dem 
Sinne ihrer Anwendung und ist schon aus jener Zeit her iiblich, als man -
ehe das GuBverfahren fiir die Herstellung des Korpers in einem Stiicke zur 
Verfiigung stand - den Briickenkorper aus einer Reihe sog. Zwischenglieder 
zusammensetzte, die durch Lotung unter sich und mit den Befestigungsteilen 
verbunden wurden. 

Diejenigen Teile, die der Befestigung der Briicke auf oder an den Trager
stiimpfen (Pfellern) dienen und die ganze oder einen Teil der Belastung auf die 
Pfeiler iibertragen, nennt Salamon die Briickenanker. Salamon um
schreibt die Bestimmung des Ankers insofern anders, als wir es vorstehend 
taten, als er neben seine Aufgabe, den Briickenkorper mit dem Pfeiler zu 
verbinden, die andere stellt, den Pfeiler vor Schadlichkeiten von auBen zu 
schiitzen. Diese Abweichung hinsichtlich der Zweckbestimmung des Ankers 
hat nur fiir die systematische Einteilung der Briickenarbeiten nach den 
Funktionen des Ankers Bedeutung. An sich kann kein Zweifel dariiber be
stehen, daB der Befestigungsteil (Anker) der Briicke den Tragerstumpf (Pfeiler) 
schiitzen solI. Schatzen wir doch den Wert der als Befestigungsteile (Anker) 
dienenden Vorrichtungen unter diesem Gesichtspunkte verschieden ein und 
bewerten die Einlagefiillung oder die Fensterkrone bei weitem nicht so hoch 
wie eine Krone, die den Stumpf ringsum abschlieBt und volIkommen schiitzt. 
Nun stellt Salamon diese prophylaktische Bestimmung neben die Aufgabe 
des Ankers als Befestigungsteil der Briicke und gewinnt dadurch ein Einteilungs
prinzip fiir seine Systematik, wahrend wir die Anforderung, daB die Briicke 
das von ihr beanspruchte natiirliche Zahnmaterial nach Moglichkeit schiitzen 
miisse, zu einem der Grundgesetze jeglicher Briickenarbeit machen und daraus 
ableiten, daB die Befestigungsteile so geartet und gestaltet sein miissen, daB 
sie dieser Forderung entsprechen. 

Ob der Ausdruck "Briickenanker" sich in der Literatur oder im Sprach
gebrauch als alleinige Bezeichnung fiir den Befestigungsteil der Briicke durch
setzen wird, laBt sich noch nicht iibersehen. Das reine Bild des Schiffsankers 
ist ja von der Bauwissenschaft bereits aufgegeben, wenn sie von dem in das 
Gemauer eingelassenen Anker spricht, es wiirde daher an sich wenig bedeuten, 
wenn wir uns im Gebrauch des Wortes innerhalb der zahnarztlichen Prothetik 
noch weiter von seinem urspriinglichen Sinne entfernten und fiir die Befestigungs
teile der Briicke ein fiir allemal die Bezeichnung "Anker" annehmen wiirden, 
obgleich das Wesen der Befestigungsteile ebenso sehr in einem Erfassen und 
UmschlieBen des Pfeilers, wie in einer eigentlichen Verankerung zu sehen ist. 
Da aber die Urbedeutung eines Wortes uns kaum noch bei der Anwendung 
ins BewuBtsein tritt, wenn sich der allgemeine Sprachgebrauch in fachwissen
schaftlichem oder technischem Sinne dieses Ausdruckes bemachtigt hat, so kann 
es recht wohl sein, daB sich die Bezeichnung "Briickenanker" oder kurzhin 
"Anker" als ausschlieBlicher Ausdruck fiir den Befestigungsteil der Briicke 
in die Lehre von der zahnarztlichen Briickenarbeit einfiihrt, zumal das Wort, 
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wie Salamon hervorhebt, "kurz und handlich" ist und ein gut anwendbares 
Zeitwort "verankern" und ebensolches Hauptwort Verankerung abgibt. Vor
erst ist dies jedoch noch nicht geschehen, und da uns die allgemeiner gehaltene 
Bezeichnung Befestigungsteil in manchen Zusammenhangen der Dar
stellung des Gebietes noch nicht entbehrlich erscheint, behalten wir diesen 
Ausdruck noch neben dem Ausdruck Anker bei. 

5. Die Einteilung der Briickenarbeiten. 
Der Gedankenaustausch iiber die systematische Einteilung der Briicken

arbeiten ist in der zahnarztlichen Literatur noch nicht abgeschlossen. Eine 
Einteilung, zu der sich ane Autoren bekennen, ist noch nicht gefunden. Die 
von Salamon neuerdings in seiner von uns mehrfach zitierten "Systematik der 
Briickenarbeiten" vorgeschlagene Klassifizierung ist zweifellos das Ergebnis 
eines sehr ernsten Eindringens in die Materie, sie zeigt den Stoff sorgfaltig 
zerlegt und in ein geschlossenes System eingeordnet. 

Salamon teilt die Briickenarbeiten ein: 
1. nach der topographischen Verteilung der Pfeiler im Zahnfortsatz, 
2. nach dem topographischen Verhaltnis des Briickenkorpers zum Zahn-

fortsatz, 
3. nach dem Aufbau des Briickenkorpers, 
4. nach der Verankerung. 
Diese Haupteinteilung erfahrt in den einzelnen Positionen eine weitere 

nach allen Merkmalen der Briicke durchgefiihrte Untereinteilung. Die in wissen
schaftlicher Hinsicht bedeutsamsten Oesichtspunkte gibt die Salamonsche 
Einteilung der Briickenanker und die Einteilung der Briickenarbeiten nach 
der Verankerung. Ob dieselbe in der Systematik der zahnarztlichen Prothesen 
ihren Platz behaupten wird, lassen wir dahingestellt sein. Wir konnen die von 
Sala mon gewahlte grundlegende Einteilung der Briickenarbeiten nicht unein
geschrankt anerkennen und auch der von demselben Autor an der seither iiblichen 
Einteilung geiibten Kritik nicht beipflichten. 

Salamon geht davon aus, daB der Anker: 
1. den Briickenkorper mit dem Pfeiler zu verbinden, und 
2. den Pfeiler vor Schadlichkeiten von auBen zu schiitzen habe. 
Er nennt den Anker, der beide Funktionen zugleich erfiillt, Hauptanker, 

denjenigen, der nur eine Funktion ausiibt, Nebenanker. Unter diesen wieder 
bezeichnet Sala mon denjenigen Nebenanker, der den Briickenkorper mit dem 
Pleiler verbindet, als den primaren Nebenanker, den Nebenanker, der den 
Schutz des Pleilers besorgt, als den sekundaren Nebenanker. Dasjenige Ver
ankerungsmittel, das dazu dient, zwischen dem sekundaren und dem primaren 
Anker eine starre Verbindung herzustellen, nennt Salamon den tertiaren 
Anker. 

Salamon teilt dann die Briicken in 
1. Fixe Briicken, solche, an deren Verankerung Hauptanker teilnehmen. 
2. Abnehmbare Briicken, solche, an deren Verankerung Nebenanker teil

nehmen. 
3. Zusammengesctzte Briicken, in denen eine fixe und eine abnehmabre 

Briicke gelenkig verbunden sind. 
Zweifellos verdient das Sala monsche System, insbesondere die Ein

teilung der Anker und die aus ihr abgeleitete Klassifizierung der Briicken volle 
Beachtung. Neuerdings hat Carl Greve zu der Salamonschen Einteilung 
Stellung genommen. 
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Wir bevorzugen jedoch eine einfachere Einteilung nac~ wenigen wesent
lichen Gesichtspunkten. Dieselbe gibt uns einen klaren Uberblick iiber das 
ganze Gebiet und erleichtert die fur den Zweck dieses Werkes wichtige Sichtung 
des Lehrstoffes. 

Erste Haupteinteilung der Briicken. 
(Nach der Lage des Briickenkorpers zum Alveolarwall.) 

A. Freisch we bende Briicken. 

Merkmal: Der Briickenkorper fiihrt von Pfeiler zu Pfeiler, ohne sich auf 
den Alveolarwall zu stiitzen; zwischen seiner Unterseite und der Schleimhaut 
besteht ein Zwischenraum oder ein leichter Randkontakt. 

Anwendung: Wenn die zur Stiitzung vorhandenen Pfeiler hinreichen, urn 
die ganze Belastung der Briicke zu tragen. 

B. Aufliegende (Sattel- oder Platten-) Briicken. 

Merkmal: Der Briickenkorper ruht sattelartig auf dem Alveolarwall und 
iibertragt einen Teil der Briickenlast auf den Kiefer. 

Zweite Haupteinteilung der Briicken. 

(Nach der Bestimmung der Briicke, fiir langere Zeitraume im Munde zu 
bleiben oder zur taglichen Reinigung herausgenommen zu werden.) 

A. Feste Briicken. 

Merkmal: Die festen Briicken besitzen Anker, die nur durch Durch
trennung, Lockerung oder Handhabung besonderer Vorrichtungen gelost werden 
konnen 1. Der Patient hat die Vorschrift, die Briicke nicht heraus
zunehmen. 

Anwendung: Wenn die Moglichkeit besteht, die Briicke freischwebend zu 
gestalten und sie in situ vollkommen rein zu halten. 

Die feste Briicke muB stets freischwebend, we Unterseite so ge
staltet und zum Alveolarwall gelagert sein, daB ihre vollkommene Reinigung 
und Reinhaltung in situ moglich ist; die auf ihr ruhende Belastung muB aus
schlieBlich von den Pfeilern und darf nicht von der iiberbriickten Kieferstrecke 
mitgetragen werden. Wiirde man die Unterseite des Korpers einer festen 
Briicke flachenhaft (als Sattel) aufliegen lassen und damit den Alveolarwall 
mitbelasten, so wiirde ein solches Verfahren unhygienisch sein und gegen 
eines der Grundgesetze der Lehre yom Briickenbau verstoBen; wiirde man 
aber den Briickenkorper mit schmalem Rande auf der Schleimhaut ruhen und 
sich iiber dieselbe hinaus auf den Kieferknochen stiitzen lassen, so ware eine 

1 Die Entscheidung dariiber, ob eine Briicke den festen oder den a bneh m baren 
Briickenar beiten zuzuziihlen ist, kann sich nur aus der Beantwortung der Frage ergeben, 
ob der Briicke nach der Absicht des die prothetische Behandlung ausfiihrenden Zahnarztes 
unter Erfiillung der an jede Briickenarbeit zu stellenden Grundanforderungen die kon
struktiv wesentlichen Eigenschaften dieser oder jener Klasse gegeben wurden. 

Zufiillige Umstiinde, wie die Unzuliinglichkeit des Materials oder der mechanischen Vor
richtungen, die der Befestigung dienen, ein Zuwiderhandeln des Patienten gegen die iirztIiche 
Vorschrift oder ein Versiiumnis des Zahnarztes hat nichts mit dem Wesen der Briicke zu 
tun und ist daher fUr die Einteilung der Briickenarbeiten ohne Bedeutung. 

Wir erwiihnen dies, weil in neueren systematologischen Arbeiten der Umstand, daB 
die Verbindung zwischen den Ankern und·Pfeilern einer festen Briicke nur eine relativ 
feste ist, daB der Zahnarzt, nachdem er die Briicke provisorisch eingesetzt hat, vergessen 
kann, dieselbe festzuzementieren und andere Zufiilligkeiten als fiir die Einteilung der 
Briickenarbeiten wesentlich a.ngefiihrt wurden. 
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Schadigung der Gewebe (Decubitus) mit allen ihren Folgen unausbleiblich. Es 
muB daher auch diejenige Briicke, die man aus kosmetischen Griinden mit 
dem labialen Rande der Unterseite ihres Korpers die Schleimhaut des Alveolar
kammes beriihren laBt, in statischem Sinne eine freischwebende Briicke sein 
und als solche gelten. 

B. Herausnehmbare Briicken. 

Merkmal: Die Art der Verankerung bietet die Moglichkeit, die Briicke 
auf einfache Art einzusetzen und zu entfernen. Der Patient hat die Vor
schrift, die Briicke zur Reinigung herauszunehmen. 

Anwendung: Wenn die Moglichkeit, die Briicke in situ zu reinigen und 
rein zu halten, nicht besteht. 

Die herausnehmbare Briicke ist stets als Sattelbriicke, d. h. mit fiir 
die Verteilung des Druckes hinreichend breitaufliegender Unterseite anzulegen. 
Den Korper einer herausnehmbaren Briicke freischwebend (im Sinne des oben 
umschriebenen Begriffes) zu gestalten, hieBe gegen das Prinzip ihrer Konstruktion 
handeln, das die Indikation ihrer Anwendung aus der Insuffizienz der Pfeiler 
ableitet und auf die Entlastung derselben hinzielt. 

Wenn daher im weiteren Verlauf dieser Abhandlung von festen und von 
herausnehmbaren Briicken die Rede sein wird, so ist stets die~feste frei
schwebende und die herausnehmbare Sattelbriicke gemeint. 

Untereinteilung der festen Briicken. 

A. Ungeteilte feste Briicken. 

Merkmal: Die Befestigungsteile und der Briickenkorper sind durch Lotung 
oder durch das GuBverfahren zu einem einheitlichen Ganzen verbunden. Die 
Briicke wird in einem Stiick ihren Pfeilern aufgefiigt und ist nur unter Durch
trennung oder Lockerung ihrer Befestigungsteile (Anker) abzunehmen. 

B. Geteilte feste Briicken. 

Merkmal: Diese Briicken bestehen, wie der Name sagt, aus mehreren Teilen, 
die, in einer bestimmten Reihenfolge eingefiigt und zusammengesetzt, in situ 
eine feste Briicke bilden. 

Unter den geteilten festen Briicken unterscheiden wir wiederum zwischen 
solchen Briicken, die nach ihrer Befestigung im Munde durch Handhabung 
ihrer Verbindungsteile auseinander genommen werden konnen (zerlegbare feste 
Briicken) und solchen, bei denen diese Moglichkeit nicht besteht, die infolge
dessen wie die ungeteilten festen Briicken nur nach Zerstorung oder gewalt
samer LoslOsung eines oder mehrerer Befestigungsteile (Anker) herausgenommen, 
bzw. zerlegt werden kOnnen. 

Die Kombination der festen mit der herausnehmbaren Briicke, die in be
sonderem Abschnitt besprochen wird, stellt eine Anwendungsweise dar; 
sie schafft keinen neuen Briickentyp, der in der Einteilung den genannten 
Klassen zu koordinieren ware. 

Es ergibt sich also fiir unsere Darstellung folgende einfache Einteilung: 
1. Feste (freisch we bende) Briicken. 

A. Ungeteilte feste Briicken. 
B. Geteilte feste Briicken. 

II. Herausnehmbare (Sattel-) Briicken. 
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S P e z i ell e r T e il. 

l. Die feste Briickenarbeit. 

A. Allgemeines. 
Die feste Briicke ist bei richtiger Indikationsstellung und entsprechender 

Konstruktion der vollendetste Zahnersatz, der die wichtigsten an eine Briicken
prothese zu stellenden Anforderungen erfiillt. Die festsitzende Briickenarbeit 
schafft die starkste Verbindung nicht nur zwischen den Stiitzpfeilern, die sie 
tragen, sondern auch zwischen den Teilen des aus seinem natiirlichen Gefiige 
und Gleichgewicht geratenen Zahnbogens. Die dauernde, nicht durch ein immer 
wiederholtes Herausnehmen unterbrochene Stiitzung, die der Zahnbogen durch 
die festsitzende Briickenarbeit erfahrt, ist von groBter Bedeutung fiir die 
Wiederherstellung des Artikulationsgleichgewichtes und damit fiir die Erhal
tung des Gesamtgebisses. Die vorher getrennten Teile des Zahnbogens werden 
durch die liickenlose gegenseitige Verankerung nicht nur vor den schadlichen 
Einwirkungen der sagittalen Kaudruckkomponente geschiitzt, sondern dadurch 
auch in den Stand gesetzt, der transversalen Komponente groBeren Widerstand 
entgegenzusetzen, vorausgesetzt, daB die Briicke der Artikulation der Zahn
reihen auf das exakteste angepaBt ist. Indem sie zugleich auch die vertikale 
Komponente der Kaukraft iiber groBere Flachen zur Verteilung bringt, ohne 
selbst Iiachzugeben, wirkt sie entlastend auf das ganze, noch stehende natiir
liche GebiB (Schroder). 

FUr das subjektive Gefiihl des Patienten laBt die festsitzende Briicken
arbeit mehr als jede andere Prothese den Gedanken an eine kiinstlich aus
geglichene Unvollkommenheit seines Organismus in den Hintergrund treten, 
zumal sie in der Funktion der Leistung der natiirlichen Zahne sehr nahe kommt. 

Aus diesem Grunde ist der festen Briickenarbeit unter den verschiedenen 
Briickensystemen bei sonst gleichen Vorbedingungen der Vorzug zu geben, 
vorausgesetzt, daB gesunde Zahne, bzw. Wurzeln in geniigender Anzahl und 
geeigneter Anordnung im Kiefer vorhanden sind, die stark genug erscheinen, 
um den gesamten auf der Briicke ruhenden Kaudruck dauernd ohne eine 
unmittelbare Mitbelastung .des Kiefers auszuhalten. 

B. Untersuchung des natiirlichen Zahn- und Wurzel
materials hinsichtlich seiner Eignung zum Tragen 

fester Briicken. 
Um zu priifen, ob diese Vorbedingung erfiillt ist, ist bei der Aufstellung 

des Heilplanes zunachst die prothetische Aufgabe als solche ins Auge zu fassen 
und zu sehen, welche natiirlichen Zahne eventuell als Briickentrager in Betracht 
kommen; alsdann sind die BiBdruckverhaltnisse des gesamten Gebisses und 
derjenigen Strecke des Zahnbogens zu untersuchen, deren prothetische SchlieBung 
als Aufgabe vorliegt. Es ist festzustellen, ob die Zahnreihen, abgesehen von 
der Liicke, die ausgefiillt werden solI, in ungestortem Artikulationsgleichgewicht 
stehen, so daB auf der Briicke der normale Kaudruck ruhen wiirde, oder ob, 
durch andere Zahnverluste oder Abweichungen von der Norm der Kieferform 
und Zahnstellung bedingt, eine besondere Belastung der Briicke vorauszusehen 
ist. Es gilt in beiden Fallen die Richtung und das MaB der Krii.ftewirkungen 
zu ermitteln oder abzuschatzen, denen die zu bauende Briicke ausgesetzt sein 
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wird. Wir verweisen auf das im allgemeinen Teil grundlegend uber die Beruck
sichtigung des Kaudruckes bei der Konstruktion von Bruckenarbeiten Gesagte 
und werden weiter unten nochmals auf die fur eine zahlenmaBige Errechnung 
des Kaudruckes gegebenen Grundlagen eingehen. 1m wesentlichen sind wir 
heute noch bei der Bestimmung der Belastung einer Brucke und bei der Be
wertung der fiir die Entlastung in Betracht kommenden Faktoren auf die Er
fahrung angewiesen, der wir - sofern wir sie wirklich besitzen - auch ge
trost vertrauen diirfen. Es verdient dies besonders hervorgehoben zu werden, 
um den angehenden Jungern der Zahnheilkunde ins Gedachtnis zu hammern, 
daB die mathematische Formulierung der Forschungsergebnisse und der aus 
ihnen abgeleiteten Gesetze wohl die hochst entwickelte Ausdrucksform der 
Naturwissenschaften ist, daB aber die Erfahrung, soweit sie sich auf eine 
bewuBte Erkenntnis der ursachlichen Zusammenhange stiitzt, ein unentbehr
liches wertvolles Rustzeug arztlichen Handelns bleibt. 

Es folgt nun die Untersuchung der einzelnen Zahne, die als Briickentrager 
ins Auge gefaBt wurden. Diese Untersuchung erstreckt sich zunachst auf den 
Zustand des Zahnkorpers, der Wurzeln, der Zahnpulpa, des Periodontium, 
des Alveolarfaches und des umgebenden Knochens. Nach Ausscheiden der
jenigen Zahne, bzw. Wurzeln, die bei dieser Priifung als nicht tauglich befunden 
werden, ist die Frage zu stellen, ob die verbleibenden natiirlichen Zahne im 
Hinblick auf die zu erwartende Belastung ausreichen. Fiir die Beantwortung 
dieser Frage ist zunachst die Zahl der vorhandenen, bzw. zum Tragen der Briicke 
zu wahlenden Zahne von Wichtigkeit; dann ist die Zahnkategorie, der die 
vorhandenen Zahne angehoren, und die eine sehr verschiedene Eignung bedingt, 
von Bedeutung. SchlieBlich ist die Frage zu priifen, ob die Anordnung und 
Stellung der als Briickentrager vorhandenen natiirlichen Zahne eine hinreichende 
Stiitzung der festen Briicke gewahrleistet. Wir folgen dieser vielseitigen Unter
suchung in den verschiedenen Abschnitten. 

a) Priifung des Zustandes des Zahn- bzw. Wurzelkorpers. 

Bei einer oberflachlichen Uberschau uber das natiirliche Zahnmaterial, das 
zum Tragen einer festen Brucke vorhanden zu sein scheint, kann man sich 
hinsichtlich des Gesundheitszustandes des Zahn-
und Wurzelkorpers leicht einer groBen Tauschung 
hingeben. Die Erfahrung lehrt uns, daB auBerlich 
noch recht stattlich und gediegen aussehende Zahne, 
namentlich solche, die durch Fiillungen wieder auf
gebaut sind, oft nach Ausraumung derselben eine 

b 

so tiefgehende Caries aufweisen, daB ihre Verwendung a -
als Kronen- und Briickentrager ausgeschlossen ist. 
Die Moglichkeit einer Rekonstruktion der fehlenden 
Teile ist haufiger gegeben, wenn es sich um den 
Wiederaufbau eines Pramolaren- oder Molaren
stumpfes handelt, der als Briickentrager mit einer 
einfachen Gold-(Metall)-Krone versehen werden solI. 
Wenn hier noch an einer Seite wenigstens ein Teil 
der natiirlichen Krone steht, konnen Stifte in die 
Wurzeln einzementiert werden, deren kraftige Kopfe 
in den Kronendefekt aufragen (Abb. 13). Um und 
zwischen diese Stifte und den Rest des natiirlichen 

Abb. 13. Wiederaufbau einer 
tief carios zerstorten Mola
renkrone durch in die Wurzel 
einzementierte Stifte mit 

Zementumhiillung. 
a = Stifte. b = Zementauf

bau. c = Krone. 

Zahnmaterials wird dann die Krone aus Zement aufgebaut. Der auf diese 
Weise rekonstruierte Stumpf wird beschliffen und gibt, von dem tiefgreifenden 
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Ring efuer Goldkrone erfaBt, oft noch einen guten BTIickentrager abo Es ist 
selbstverstaridlich, daB in solchem FaIle aIle cariose Substanz mit besonderer 
Sorgfalt entfernt werden muB. Zeigt es' sich dabei, daB nicht geniigend Zahn
material iibrig Heibt, so scheidet ein solcher Zahn £iir die Verwendung als 
Briickentrager aus. Kritischer noch, als gegeniiber den fiir einfache Gold
kronen ausersehenen Stiimp£en muB die Priifung auf ihre Eignung zu 
Briickentragern bei tiel cariosenZahnen oder Wurzeln verfahren, die Wurzel
ring-(Richmond)-Kronen mit PorzellanIront tragen sollen. Wir haben im 
Abschnitt "Kronenarbeit" iiber den Wiederaufbau von Wurzeln fiir diesen 
Zweck gesprochen und die von Sachs, Schroder u. a. angegebenen Methoden 
zurWiederherstellung bzw. Verstarkungder Wurzeln gezeigt. Fiir die Benutzung 
als Briickentrager kommen solche reparierte Wurzeln nur mit groBer Ein
schrankung in Betracht. Bei der Auswahl der Wurzeln fiir Briicken tragende 
Wurzelringkronen diirfen nur solche Stiimp£e gewahlt werden, die eine feste 
Erfassung des Wurzelhalses dutch den Wurzelring und eine feste Verartkerung 
des Wurzelstiftes der Rich mondkrone zulassen. 

b) Priifung des Zustandes der Zahnpulpa. 

Bei jedem zum Trager einer festen Briicke ausersehenen Zahn muB der 
Zustand der Zahnpulpa untersucht und das Ergebnis dieser Priifung fiir die Ent
scheidung iiber seine Mitverwendung in Betracht gezogen werden. Eine gesunde 
lebende Pulpa spricht naturgemaB stets fiir die Verwendungsfahigkeit eines 
Zahnes, einerlei, ob seine Vitalitat bei dem Bau der Briicke erhalten bleiben 
kann oder nicht. Auch eine oberflachliche Verletzung oder Entziindung des Zahn
markes schrankt diese Moglichkeit nicht ein, da alsdann eine Kauterisation 
der Pulpa mit nachfolgender Ausraumung und Fiillung der Wurzelkanale fiir 
die zuverlassige innere Vorbereitung des Zahnes zum Briickentrager geniigt. 
1st eine solche Behandlung bereits vor langerer oder kiirzerer Zeit vorgenommen, 
so ist zu untersuchen, ob die Ausraumung und Fiillung der Kanale mit der
jenigen Griindlichkeit erfolgen konnte und erfolgt ist, die eine yom Wurzelkanal 
ausgehende Infektion und dadurch verursachte periodontale und periapikale 
Reizungen ausschlieBt. Es ist oft sehr schwer, diese Frage mit voller Sicherheit 
zu beantworten. Ein Vordringen in die Kanale und ihre Sondierung gibt neben 
dem Rontgenbild zwar einigen AufschluB iiber die Praparation und den mecha
nischen AbschluB der Kanale, laBt aber die Frage offen, ob Pulpenreste oder 
Ansteckungskeime zuriickgeblieben sind, die eine Infektion oder Reinfektion 
verursachen konnten. Auch'die Anamnese vermag uns in solchen Fallen selten 
mit Bestimmtheit dariiber aufzuklaren, ob die Pulpen eines Zahnes in toto ent
fernt und die Kanale gefiillt sind, ehe sich septische Vorgange in ihnen ab
spielten. In der Regel wird sich der Patient zwar auf Reizungen entsinnen, die 
nach der Behandlung aufgetreten sind, doch geben solche Berichte, wie jeder 
erfahrene Zahnarzt weiB, bei weitem nicht immer einen zuverlassigen Anhalt 
fiir die Beurteilung der zur Entscheidung stehenden Frage. 

Finden wir in dem Wurzelkanal eines zum Briickentrager ausersehenen 
Zahnes eine tief erkrankte oder gangranos zerfallene Pulpa vor, so muB der 
nach den Regeln der konservierenden Zahnheilkunde durchgefiihrten Wurzel
behandlung und Fiillung eine langere Bewahrungsfrist folgen, ehe eine Be
nutzung und Belastung des Zahnes stattfinden darf. 

Auch wenn in hinsichtlich der Sauberkeit der Wurzelkanale verdachtigen 
Fallen die antiseptische Wurzelbehandlung nachtraglich mit groBter Sorgfalt 
durchgefiihrt ist, sollte man mit der Verwendung solcher Zahne zu Briicken
tragern sehr vorsichtig sein und sich nur da fiir dieselbe entscheiden, wo 
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schIimmstenfalls, wenn eine Infektion eintreten sollte, die chirurgische Aus
raumung des periapikalen Herdes moglich ware und der Zahn in seiner Eigen
schaft als Briickentrager erhalten bleiben konnte. 

c) Priifung des Zustandes der Wurzelhaut. 
Die Zahnwurzel ist in ihrer Alveole durch straffe Bindegewebselemente 

befestigt; dieselben gehen entwicklungsgeschichtlich aus dem jungen Periost 
der Alveole und dem jungen Periodontium des Zahnes hervor und verdicken sich 
allmahlich zu einer einheitlichen Stiitzmembran. Am peripheren Alveolarrande 
tritt eine besonders dichte Verfilzung der straffen Bindegewebsbiindel ein, da
durch daB das auBere Periost der Spongiosa in radiar auslaufenden Fasern zum 
Za,hnhals hin ausstrahlt und mit der Wurzelhaut eine mehrfach gekreuzte Lage 
straffer Bindegewebsstrange formiert; so entsteht am Zahnhals eine auGer
ordentlich resistente Bindegewebsschicht, die das Ligamentum circulare genannt 
wird (Fischer). Wahrend diese straffe Webung von Bindegewebsfasern fiir 
das Periodontium eine gewisse Schutzvorrichtung gegen yom Mund her vor
dringende Einfliisse abgibt, ist die Wurzelhaut dadurch, daB sie am Wurzel
loch des Zahnes durch GefaBe und Nerven in direkte Anastomose mit dem 
Zahmark tritt, hier allen yom Wurzelkanale her zu ihr dringenden Schad
lichkeiten preisgegeben. Dringt infektioses Material, Zerfallssto££e der Pulpa, 
durch das Foramen apicale, so reagiert die Wurzelhaut auf den dadurch ge
gebenen Reiz mit den entziindlichen Erscheinungen, die uns als Periodontitis 
und ihre Folgezustande bekannt sind. 

Unter den Veranderungen, die die Wurzelhaut durch diese Erkrankungen 
erfahrt, leiden zwei ihrer wichtigsten Funktionen: die physiologische, die ihr 
die Au£gabe zuweist, den Zahn festzuhalten und das Widerlager fiir den auf 
ihm ruhenden BiBdruck zu bilden und die sensorische als Gefiihlsvermittlerin. 

Eine Verminderung seiner Widerstandskra£t bedeutet naturgemaB fiir den 
Zahn eine erhebliche EinbuBe an Wert als Briickentrager, wenn nicht die vollige 
Unbrauchbarkeit fiir diesen Zweck. Die Tragkraft eines Zahnes hangt in hohem 
MaBe von dem Zustande seiner Wurzelhaut ab, sinkt dieselbe durch patho
logische Veranderungen unter die physiologische Norm herab, so ist es an sich 
bedenklich, den betreffenden Zahn, wie dies bei seiner Verwendung als Briicken
trager geschehen wiirde, iiber diese Norm hinaus zu belasten. Hinzu kommt, 
daB der Patient an Wurzeln, an denen entziindliche Prozesse vor sich gingen, 
in der Regel ein unsicheres Gefiihl behalt, daB das Periodontium in wechselndem 
MaBe emp£indlich bleibt, und daB ein Wiederaufflammen der Entziindung 
jederzeit zum Verlust eines solchen Briickentragers fiihren kann. 

Die Untersuchung der Wurzelhaut ist daher bei der Auswahl zum Tragen 
fester Briicken geeigneter Zahne von groBter Wichtigkeit und muG mit be
sonderer Umsicht und Sorgfalt durchgefiihrt werden. Es handelt sich bei ihr 
nicht darum, akute Periodontitiden mit stark hervortretenden Entziindungs
erscheinungen festzustellen und zu beobachten, sondern um die Bewertung 
gerade der geringfiigigen im Bereich der Wurzelhaut wahrnehmbaren Ver
anderungen, die zumeist als Residuen abgelaufener akuter Entziindungen 
aufzufassen sind, und die zur Ursache spateren Au£flammens und Wieder
aufflammens entziindlicher Vorgange werden konnen. Es muB bei dieser Unter
suchung vorausgesetzt werden, daB - wie wir dies weiter oben besprochen 
haben - die Ausraumung und Fiillung der Wurzelkanale mit zuverlassigem 
AbschluG des Foramen apicale so erfolgt ist, daB eine Infektion yom Zahn
innern her nicht zu befiirchten bleibt. 

Die klinische Untersuchung hat allen bekannten Symptomen der chro
nischen Periodontitis ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Sie richtet sich 
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besonders auf diejenigen Steilen des Alveolarfortsatzes, die den Wurzelspitzen 
der zu priifenden Zahne entsprechen. Rier ergibt die Betastung hau£ig eine 
Druckempfindlichkeit, die fiir eine Reizung der periapikalen Gewebe spricht; 
die Schleimhaut zeigt nicht selten kaum sichtbare Veranderungen und Narben, 
die von versiegten Fisteln stammen, vor allem aber ist die erhohte Beweg
lichkeit der Wurzel ein fiir die Veranderung der Wurzelhaut beweisendes 
Symptom. 

Die Struktur der gesunden Wurzelhaut gestattet nur eine geringe Bewegung 
des Wurzelkorpers in seiner Matrix, der Alveole; das durch entziindliche Prozesse 
aufgelockerte Periodontium hingegen laBt deutlich ein Schwingen der Wurzel 
fiihlen, wenn man den Finger in der Gegend der Wurzelspitze auf den Alveolar
fortsatz setzt und mit einem Instrument gegen den Stumpf- oder Kronen
rand des zu untersuchenden Zahnes klopft. Es besteht ein nicht zu verkennender 
Unterschied zwischen dem Perkussionsschall eines Zahnes mit gesundem Peri
odontium und eines solchen mit erkrankter Wurzelhaut; man fiihlt bei letzterem 
deutlich eine eigenartig schwirrende Bewegung der Wurzelspitze. S mreker 
vergleicht das Gefiihl mit demjenigen, das einem bei der Untersuchung des 
Stimm- und Pectoral£remitus zuteil wird und nannte das Symptom daher 
Wurzel£remitus (Wurzelschwirren). 

Das Rontgenbild hat die Ergebnisse der klinischen Untersuchungen 
zu erganzen und zu kontrollieren. Ein gutes Radiogramm laBt weitgehende 
und zuverlassige Schliisse auf den Zustand der Wurzelhaut und des umgebenden 
Knochens zu. Es gibt den erforderlichen Anhalt fiir die Erwagung der Mog
lichkeit, etwa bestehende periapikale Herde chirurgisch auszuraumen. Es 
empfiehlt sich bei der Aufnahme und Betrachtung des Bildes, sich nicht auf 
die nachste Umgebung der in Frage kommenden Wurzel zu beschranken, sondern 
das Augenmerk auch auf entfernter liegende Partien des Knochens zu richten, 
da haufig Zusammenhange zwischen periodontischen Vorgangen und weit 
entfernt liegenden Erkrankungsherden im Knochen nachzuweisen sind. 

Als eine Priifung der Widerstandskraft der Wurzelhaut stellen sich die 
Messungen des BiBdruckes dar, die wir im allgemeinen Teil dieser Arbeit 
eingehend besprochen haben. 

d) Priifung des Zustandes des Alveolarrandes und Zahnfaehes. 
Wahrend unsere seitherigen Erwagungen iiber die Priifung des Periodontium 

eines zum Briickentrager ausersehenen Zahnes in der Hauptsache die patho
logischen Veranderungen in Betracht zogen, deren Erreger durch das Wurzel
loch zur Wurzelhaut gelangen, haben wir jetzt der Veranderungen und Er
krankungen des Alveolarrandes und des Zahnfaches zu gedenken, die nicht 
yom Zerfall der Pulpa und periodontitis chen Vorgiingen verursacht sind. Wir 
betrachten dieselben hier selbstverstandlich nicht in ihrem gesamten klinischen 
Bilde, sondern nur hinsichtlich ihrer Bedeutung fiir den Wert der von ihnen 
befallenen Zahne als Briickentrager. Bei £riihzeitiger Atrophie des Alveolar
randes, die ohne entziindlich infektiose Erscheinungen, aber zumeist mit 
einer mehr oder minder starken Inkrustierung des yom Knochen entblOBten 
Zahn- und Wurzelhalses einhergeht, tritt die Lockerung des Zahnes in sehr 
verschiedenem Grade und sehr unterschiedlichem Tempo auf. 

Wo die Atrophia alveolaris praecox nur langsam fortschreitet, wo gleich
zeitig von des Zahnarztes Hand in regelmaBigen Zeitabstanden aile Belage 
und Zahnsteinansatze entfernt werden, und wo zudem anzunehmen ist, daB 
eine unphysiologische Belastung der vorhandenen Zahne und Zahngruppen 
die Lockerung begiinstigt hat, kann wohl daran gedacht werden, nach 
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Entfernung aller zu stark gelockerten Zahne die iibrig bleibenden Zahne als 
Briickentrager zu verwenden und sie gleichzeitig durch die Erganzung und 
Wiederherstellung des Gesamtgebisses unter einen fiir ihre Erhaltung giinstigen 
Kaudruck zu bringen. In solchen Fallen wird die Briickenarbeit freilich ebenso 
sehr von dem Ziele der Stiitzung der vorhandenen Zahne wie von rein prothe
tischen Gesichtspunkten geleitet sein. Wir verweisen auf das im Abschnitt 
"Befestigungsarbeit" Gesagte. 

Eine andere Frage ist es, ob die eitrig-infektiosen Erkrankungen 
des Zahnfaches die Verwendung der im Erkrankungsgebiet stehenden Zahne 
als Briickentrager gestatten. Wir stehen hinsichtlich der Beantwortung dieser 
Frage ganz auf dem von Schroder eingenommenen Standpunkte, daB sich 
hier eine grundsatzliche Entscheidung verbietet und daB nur von Fall zu Fall 
nach sorgfaltiger Priifung der vorliegenden Verhaltnisse beurteilt werden kann, 
ob solche Zahne als Bruckentrager in Betracht kommen. 

Die mit Eiterabsonderung einhergehenden Erkrankungen des Alveolarfaches 
lassen sich nach Ursache, Erscheinungen und VerI auf nicht einheitlich auf
fassen und daher auch nicht generell hinsichtlich einer durch sie bedingten 
Kontraindikation fur die Verwendung von Bruckenarbeiten beurteilen. Zweifel
los schlieBen sie eine solche Verwendung in al1en Fallen aus, in denen die Krank
heitserscheinungen einer grundlichen Behandlung nicht gewichen sind und 
zuverlassige Anhaltspunkte fur die Beantwortung der Frage fehlen, ob es sich 
urn eine durch ortliche Ursachen bedingte lokale Erkrankung handelt, oder ob 
AHgemeinleiden (Diabetes, Rheuma, Gicht, Lues u. a.) atiologisch fur ihre 
Entstehung in Betracht kommen und ob eine in al1gemeingesundheitlichen 
Ursachen begrundete Schwache den Gewebszerfall im Alveolargebiet fordert. 
Eine Untersuchung des allgemeinen Gesundheitszustandes wird, unterstutzt 
durch die Anamnese, in manchen Fallen fur die Beurteilung dieser Fragen 
wesentliche Aufschlusse geben. Treten die Krankheitserscheinungen nach Be
seitigung aller erkennbaren ortlichen Schadlichkeiten und entsprechender Behand
lung vollig zuruck, so wird der Grad der Lockerung und die Prognose, die hin
sichtlich der Wiederkehr der Erkrankung zu stel1en ist, dafiir entscheidend 
werden, ob die vorhandenen Zahne als Bruckentrager Verwendung finden diirfen, 
oder ob sich der Ersatz der in Verlust geratenen Zahne durch Bruckenarbeiten 
in dem betreffenden Munde iiberhaupt verbietet. Fallt die Entscheidung fur 
die Verwendung aus, so hat eine sorgfaltige Sichtung des gesamten Zahn
materials und eine Prufung jedes einzelnen Zahnes auf etwaige durch para
dentare V organge verursachte Schadigung und deren Bedeutung fur seine 
Tragfahigkeit zu erfolgen. Bei dieser Prufung ist daran zu denken, daB sich 
nach der Devitalisation maBig gelockerter Zahne mit nachfolgender Aus
raumung und Fiillung der Wurzelkanale haufig eine Straffung der periodontalen 
Gewebe und damit ein Wiederfestwerden beobachten laBt, und daB solche 
Zahne, bzw. ihre Umgebung in Zukunft immun gegen eine erneute Infektion 
zu sein scheinen. Ferner ist in Betracht zu ziehen, daB die Entlastung einzelner 
Zahne und ganzer Zahnreihen und die Wiederherstellung des Artikulations
gleichgewichtes durch Bruckenarbeiten von sehr gunstigem EinfluB auf den 
Zustand der Alveolen und der Wurzelhaut zu sein pflegt. Wir sahen haufig, 
daB Zahngruppen, die durch eine unphysiologische Belastung sehr gefahrdet 
schienen, wenn sie durch Bruckenarbeiten zusammengefaBt, gestutzt und unter 
normalen BiBdruck gestellt wurden, noch viele Jahre als Bruckentrager vor
treffliche Dienste leisteten, ohne daB die Ursachen, die ZUlli Verlust ihrer Nach
barzahne und ihrer eigenen Lockerung gefuhrt hatten, wieder in Erscheinung 
traten. 
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C. Die Beurteilung der verschiedenen Zahnkategorien 
als Trager fester Briicken. 

Der Wert, den ein Zahn als Bruckentrager fUr die Erfullung der jeweils 
vorliegenden prothetischen Aufgabe hat, hangt, wie wir gesehen haben, sehr 
wesentlich von seinem Gesundheitszustand und seiner Umgebung abo Neben 
dem dadurch bedingten relativen Wert der Zahne muB den einzelnen Zahn
kategorien ein unterschiedlicher Wert als Bruckentrager zugesprochen werden, 
der teils von anatomisch-morphologischen, teils von physiologisch-statischen 
Momenten bedingt ist. 

Als die von der Natur nach beiden Richtungen hin am besten bedachten 
Zahne mussen die I. und II. Molaren beider Kiefer gelten. In der am starksten 
entwickelten Partie des Kieferknochens wurzelnd, finden sie hier ein besonders 
kraftiges Widerlager, auf das sie die auf ihnen ruhende Last durch mehrere 
Wurzeln verteilen. Der aus dem Kronenkorper praparierte Stumpf gibt eine 
starke Auflage ab und laBt sich, sofern er nicht zu weitgehend zerstort ist, 
gut erfassen. Die Stellung der ersten und zweiten Molaren an nicht oder zu
meist nur wenig sichtbaren Stellen des Mundes macht zudem vielfach die 
Anbringung einer Porzellanfront und damit eine tiefe Abtragung des Stumpfes 
unnotig. 

Die Pramolaren des Ober- und Unterkiefers konnen gleichfalls hin
sichtlich ihrer allgemeinen Eignung als gute Bruckentrager betrachtet werden. 
Wenn die auf einem Pramolaren ruhende Last auch nicht in der gleich gunstigen 
Weise verteilt wird, wie dies bei den ersten und zweiten Molaren der Fall ist, 
so sind die Pramolaren doch so kraftig bewurzelt und so gut im Knochen ver
ankert, daB sie der im normalen BiB auf sie wirkenden, in der Hauptsache 
vertikal gerichteten Kraftwirkung einen starken .Widerstand entgegen zu setzen 
vermogen. 

Die III. Molaren sind, wenn sie auch nicht von der Verwendung als 
Bruckentrager auszuschlieBen, ja in manchen Fallen sogar als solche sehr brauch
bar sind, doch im allgemeinen als unzuverUissig zu betrachten. Die Wurzel
bildung des III. Molaren zeigt groBe Variationen. Neben vollkommen ver
kummerten, oft unter sich verwachsenen Wurzelformen, die namentlich im 
Oberkiefer rubenformig kurz und spitz sind und nur sehr wenig Halt im 
Kiefer finden, sind besonders im Unterkiefer auch kraftige im Knochen mit 
Schmelzverdickungen und Haken auBerst fest verankerte Wurzeln anzu
treffen. 1m allgemeinen muB man daher die oberen Weisheitszahne als zum 
Tragen der Brucken wenig geeignet bezeichnen. Auch die Verwendung der 
III. Molaren des Unterkiefers muB vollig von der im einzelnen Fane erkenn
baren Entwicklung der Krone und Wurzel und ihrer Lagerung im Knochen 
abhangig gemacht werden. Oft verbieten die beschrankten Raumverhaltnisse 
die Verwendung dieser Zahne. Abgesehen von den fur die mechanische Be
festigung der Brucke und fur ihre Belastung und Entlastung wichtigen Mo
menten spricht die UnregelmaBigkeit des Wurzelbaues des dritten Molaren 
,nicht selten auch noch aus anderen Rucksichten gegen eine Benutzung als 
Bruckentrager. Die schon bei den ersten und zweiten Molaren oft bestehende 
Schwierigkeit, die engen Wurzelkanale bis zum Wurzelloch grundlich auszu
raumen und zu fullen, steigert sich bei den 3. Molaren oft so sehr, daB auch von 
dieser Seite betrachtet, groBe Bedenken gegen die Verwendung dieser Zahne 
entstehen konnen. Wenn das Rontgenbild, das die sonstige Untersuchung 
zu erganzen hat, eine wohl ausgebildete Wurzel zeigt, wird es der Zahnarzt 
im Interesse seines Patienten trotzdem oft begruBen, wenn er einen dritten 
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Molaren als Trager einer festen Brucke zur Verfugung hat. Haufig kann der 
dritte Molar des Oberkiefers in Gemeinschaft mit dem ersten oder zweiten 
Molaren eine sehr nutzliche Verwendung aIs Mittrager finden. 

Bei der Bewertung der Schneide· und Eckzahne als Bruckentrager 
faUt der Umstand in die Wagschale, daB in dem auf ihnen ruhenden BiBdruck 
die horizontale (sagittale) Kraft vorherrscht, die hier weit eher schadigend 
wirkt als im Bereich der Backen- und Mahlzahne. Ganz allgemein betrachtet ist 
dadurch der Wert der Frontzahne als Bruckentrager herabgesetzt; da wiederum 
naturgemaB leichter eine Erweiterung des oberen Zahnbogens und eine Pro
trusion der oberen Frontzahne eintritt als eine Zuruckdrangung der unteren 
Vorderzahne, so erscheinen die Schneide- und Eckzahne des Oberkiefers in 
dieser Hinsicht, d. h. was die schadigende Wirkung des sagittalen Kaudruckes 
anlangt, gefahrdeter als die unteren. Durch die Form und Starke ihrer Wurzeln 
wird kein hinreichender Ausgleich geschaffen, derselbe kann nur durch kunst
liche MaBnahmen (z. B. Versteifung) herbeigefuhrt werden. 

Die mittleren Schneidezahne des Oberkiefers besitzen weniger 
kriiftige Wurzeln als die Eckzahne, geben jedoch unter sonst gunstigen BiB
druckverhaltnissen gute Bruckentrager abo Die seitlichen oberen Schneide
zahne sind schwacher bewurzelt als die letzteren und nur mit einer gewissen 
Einschrankung als aIleinige Stutze einer Bruckenseite tauglich. Dasselbe gilt 
von den Schneidezahnen des Unterkiefers. Hier pflegen die Wurzeln 
der mittleren Incisivi noch schmaler und schwacher zu sein als die sehr grazilen 
Wurzeln der seitlichen Schneidezahne. Fur beide ist eine Verwendung als 
Bruckentrager zwar nicht vollig auszuschlieBen, aber nur bei geeigneter Fassullg 
und vorsichtiger Belastung unter Mitbelastung anderer kraftiger Tragerzahne 
anzuraten. 

Die Eckzahne beider Kiefer sind vermoge ihrer langen und kriiftigen 
Wurzel, deren Alveole tief in den Knochen des Kieferkorpers hineinreicht, 
als ausgezeichnete Bruckentrager zu betrachten, vorausgesetzt, daB ein hin
reichender Ausgleich gegenuber der Eigenart des sie treffenden BiBdruckes 
zustande kommt. Dieser setzt sich aus einer sagittalen, transversalen und 
vertikalen Kaudruckkomponente zusammen und laBt bei nicht vollig aus
balancierter Artikulation dem Eckzahn gegenuber ein schadigendes Drehmoment 
zur Wirkung gelangen. 

D. Die Zahl nnd Anordnnng der Stiitzpfeiler 
fester Briicken. 

Die Erwagungen, die fur die Aufstellung eines Bruckenplanes grund
legend sind, gehen, wie wir in unseren seitherigen Betrachtungen schon sahen, 
immer wieder auf den Ausgleich zwischen Belastung und Entlastung hinaus. 
Da die gesamte Bruckenlast bei der festen Brucke auf den tragenden natur
lichen Zahnstumpfen, den Bruckenpfeilern ruht, muB deren Tragkraft nach 
jeder Richtung hin so abgeschatzt werden, daB die Berechnung sich spater 
und auf die Dauer als richtig erweist. Wenn wir bei dieser Abschatzung auch 
nach der Zahl der Bruckenpfeiler fragen, die zur Verfugung, bzw. unter den 
vorhandenen Zahnen zu wahlen sind, so muB als Norm gelten, daB mindestens 
zwei Stumpfe vorhanden sein mussen, die den aIlgemeinen Anforderungen 
fur die Eignung als Bruckentrager entsprechen. 

Nun gibt es FaIle, in denen der Zahnarzt geradezu in einen Gewissens
konflikt gerat, wenn er zu erwagen hat, ob die Abtragung zweier gesunder 
kraftiger Zahne gerechtfertigt ist, um einen einzigen fehlenden Zahn zu ersetzen. 

Handbuch der Zahnheilkunde. III. 3. A. 37 
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Einerseits mochte der gewissenhaft vorgehende Zahnarzt die Brucke hinreichend 
stutzen, andererseits widerstre bt ihm begreiflicherweise die Vernichtung zweier 
schoner naturlicher Zahnkronen urn eines scheinbar kleinen Nutzeffektes willen. 
Handelt es sich daher urn eine die Funktion und das Aussehen wenig stOrende 
Lucke, so wird der Zahnarzt und Patient sich vieIleicht dafur entscheiden, 
in solchen Fallen uberhaupt auf einen Ersatz zu verzichten. 1st der Ersatz 
aber aus prophylaktischen Grunden erforderlich, die Anwendung einer Platten
prothese aber mit Rucksicht auf die anderen Zahne und aus anderen Grunden 
nicht angezeigt, so kann die naturliche Krone eines der beiden der Lucke 
benachbarten Zahne dadurch erhalten werden, daB man in sie eine Einlage
fullung einlaBt, die das Lager fUr einen von der Approximalseite des Ersatz
zahnes her eingreifenden Stift bildet und so die beiderseitige Stutzung der 
kleinen Brucke bewirkt. 

Die Belastung einer Wurzel mit zwei Kronen ist als eine Konstruktion 
zu betrachten, die nur in seltenen Fallen unter besonders gunstigen VerhiiJt
nissen bei sorgfaltig,er Berucksichtigung des auf sie wirkenden BiBdruckes 
Anwendung finden darf. 

Wir werden auf diejenigen FaIle, in denen eine solche Ausnahme zulassig 
erscheint, weiter unten des naheren eingehen. Hier ist nur festzustellen, daB 
das V orhandensein von mindestens zwei Stutzpfeilern fUr die Brucke als Reg e I 
gelten muB und daB die Ver-wendung nur von einer Wurzel gestutzter fester 
Brucken, insbesondere von sog. Extensionsbrucken mit zwei oder mehreren 
freischwebenden Anhangern zu verwerfen ist. Wir konnen Schroder nur bei
pflichten, wenn er die Beschreibung derartiger fehlerhafter Konstruktionen in 
modernen Lehrbuchern der Prothetik tadelt. 

In sehr vielen Fallen, in denen eine zahnprothetische Aufgabe durch eine 
feste Brucke gelost werden solI, werden zwei Bruckentrager, sofern sie den 
sonstigen allgemeinen Anforderungen entsprechen, fUr die Stutzung genugen. 
Doch hangt es ganz von der Ausdehnung der Prothese, von dem Grade ihrer 
Belastung und von der Starke der Stutzpfeiler ab, ob weitere Trager zur Stut
zung einer festsitzenden Brucke herangezogen werden mussen, oder ob, wenn 
dieselben fehlen, von der Konstruktion einer solchen Prothese abzusehen ist. 
Jedenfalls ist zu raten, in dem Plan fUr eine festsitzende Bruckenarbeit eher 
eine starkere Stutzung vorzusehen und dafUr einen naturlichen Zahn mehr 
als Trager heranzuziehen, als die Widerstandskraft der gewahlten Tragerzahne 
zu uberschatzen und eine schwache, dem auf der Brucke lastenden Kaudruck 
gegenuber unzulangliche Stutzung fUr genugend zu erachten .. 

Weun die natiirlichen Zahne eines Luckengebisses, das dutch feste Brucken
arbeiten wiederhergestellt werden soIl, unter den seither in Betracht gezogenen 
Gesichtspunkten auf ihre Eignung zu Bruckentragern gepruft und brauchbar 
gefunden sind, richtet sich die weitere Untersuchung auf die Anordn ung 
der Stu tzpfeiler. Die Anordnung der Stutzpfeiler zueinander und ihre Stellung 
innerhalb und zu der zu uberbruckenden Strecke ist fur die Verteilung des 
Kaudruckes, der auf der von ihnen getragenen festen Brucken ruht, von groBter 
Wichtigkeit. Wenn wir in folgendem die Bedeutung der Anordnung der Stutz
pfeiler fur die Stutzung fester freischwebender Brucken an Beispielen erortern, 
die verschieden groBen Lucken aller Abschnitte des Zahnbogens umfassen, so 
setzen wir dabei voraus, daB in den zu Beispielen gewahlten Fallen die Trager
zahne allen sonstigen Bedingungen entsprechen, die wir bei unseren seitherigen 
Untersuchungen als fur ihre Eignung zum Tragen fester Brucken unerlaI3lich 
gefunden haben. Wir nehmen ferner als Grundlage unserer Betrachtung der 
verschiedenen Bruckenaufgaben an, daB das GesamtgebiB eine normale Okklu
sion und ein bis auf das V orhandensein der Lucke, deren SchlieBung die 
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vorliegende prothetischc Aufgabe ist, ungestartes Artikulationsgleichgewicht 
aufweist. 

Die bei dieser Betrachtung gewonnenen Richtlinien haben anormalen 
VerhliJtnissen gegenuber erhahte Bedeutung. Es gilt, wenn solche vorliegen, 
abzuschatzen, welchen EinfluB die Abweichungen oder Veranderungen der 
Kieferform, der Zahnstellung und der Artikulation auf die Belastung der ge
planten Brucke haben, und wie weit die Anordnung der als Trager vorhandenen 
naturlichen Zahne unter Berucksichtigung dieser Verhaltnisse fUr das Tragen 
der Brucke geeignet oder ungeeignet ist. 

In jedem Falle ist zu fragen, wie lang die Strecke ist, die zwischen den 
Stiitzpfeilern liegt, und wie sich der Kaudruck auf die einzelnen Stutzpfeiler 
verteilt, bzw. in welcher Richtung derselbe auf jeden der Bruckentrager wirken 
wird. Wenn wir uns daruber klar zu werden suchen, ob die Anordnung der 
vorhandenen Tragerstiimpfe die Anwendung einer festen freischwebenden 
Brucke angezeigt sein laBt, sprechen unter Umstanden auch kosmetische Ruck
sichten mit, doch mussen diesel ben insofern als weniger bedeutsam gelten, als 
den Anforderungen, die sich aus ihnen ergeben, in der Regel viel leichter ent
sprochen werden kann als den Bedingungen, die hinsichtlich des Ausgleiches 
der auf die Brucke wirkenden Krafte crfullt werden mussen. 

Die Schwierigkeit fur ein systematisches Vorgehen bei der kritischen Be
trachtung der Anordnung der Stutzpfeiler der festen freischwebenden Brucke 
liegt, wie wir bereits weiter oben allgemein im Hinblick auf die Kaudruck
berechnung ausfUhrten, darin, daB wir bislang nicht imstande sind, den 
Kaudruck, der auf einer Brucke ruht, in seine Komponenten zerlegt, zu messen 
und den Widerstand, den die Stutzpfeiler je nach ihrer Anordnung zu leisten 
vermagen, sowie den Ausgleich, der durch die Anlage und Gestaltung der Brucke 
herbeigefuhrt werden kann, zahlenmaBig zu berechnen. Die Entscheidung 
fur oder gegen die Lasung einer zahnprothetischen Aufgabe durch eine feste 
Brucke wurde weit bestimmter erfolgen kannen, wenn man auf Grund unan
fechtbarer mathematischer Berechnungen die GraBe der Belastung derjenigen 
der Entlastung gegenuber zu stellen vermachte, und wenn zugleich auch die 
Konstruktion der Brucke in ihren Einzelheiten, wie die Teile einer Maschine, 
hinsichtlich ihrer Form, Starke und Anlage zahlenmaBig zu berechnen ware. 
Wir sind heute, trotz der Grundlagen, die in gewissen Grenzen hierfur gefunden 
sind, noch weit davon entfernt, Methoden fUr die Berechnung derjenigen GraBen 
zu besitzen, die wir kennen und in Zahlcn ausdrucken muBten, urn sie praktisch 
zu verwerten. So bleiben wir auch in der Bewertung der Anordnung der Brucken
trager in der Hauptsache auf die Erfahrung angewiesen und mussen unser Urteil 
in Worten ausdrucken, die dem Junger der Zahnheilkunde weit weniger sagen 
und einer laxen Auffassung viel eher Spielraum lassen als die beweisende Zahl. 

Die Prufung der Anordnung ist gleichbedeutend mit der Wahl der Trager
zahne. Sie gibt die Grundlage fur die Aufstellung des Bruckenplanes. 

1st nur eine bestimmte Anzahl von Zahnen vorhanden, auf die man fUr 
die Stiitzung der Brucke angewiesen ist, so muB naturgemaB ihre Konstruktion 
der Stellung dieser Zahne angepaBt werden; ist dagegen unter einer Anzahl 
geeigneter Zahne die Auswahl zu treffen, so ist uns eine graBere Freiheit fUr 
die Anlage der Brucke und die Maglichkeit gegeben, eine fUr aIle in Betracht 
kommenden Gesichtspunkte gunstige Anordnung der Stutzpfeiler zu wahlen 
und dabei die unnatige Abtragung gesunder Zahne zu vermeiden. 

In der Regel sind unter dem vorhandenen Zahnmaterial bestimmte Zahne 
durch ihre Stellung zur Lucke als die gegebenen Bruckentrager gekennzeichnet, 
doch brauchen wir uns bei Aufstellung des Planes durchaus nicht immer an 
die nachstliegende Lasung der Aufgabe zu halten und sind dadurch oft in der 

37* 
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Lage, einen Weg zu finden, auf dem die Abtragung schoner gesunder Zahne 
umgangen werden kann, eine Moglichkeit, die fur den Patienten sehr viel be-

• = Metall- (Gold-) Krone als BefestigungsteiI. 

_ = Metall- (Gold-) Krone mit Porzellanfront als Befestigungsteil. 

,.- .. ", · . 
~ ! · . 
1_'1 ./ · . · . · . . _, 

= Wurzelbandkronen mit Porzellanfronten und Stiften (Richmond
kronen) als Befestigungsteile. 

= Teil des Briickenkorpers (Zwischenglied) ohne Porzellanfront. 

= Teil des Bruckenkorpers (Zwischenglieder) mit Porzellanfronten. 

= Stiftschiene. 

= Eventuell zur Verstii.rkung der Stiitzung heranzuziehender Pfeiler. 

= GuBfiillung mit eingreifendem Zapfen. 

)~;. = Umgehungs- bzw. Versteifungs- oder Entlastungsbiigel. 
~ 

• = Schraubenkrone. 

Abb.14. Schematische Zeichen fiir die im folgenden gegebenen Losungen prothetischer 
Aufgaben durch feste Briickenarbeiten. 

deutet. So willig sich der verstandige Patient allen Notwendigkeiten der Be
handlung £ugt und so sehr der Zahnarzt, der des richtigen Weges fUr sein Vor
gehen sicher ist, auf der Durchfuhrung aller MaGnahmen bestehen muG, die 
zur Erreichung des Endzieles erforderlich sind, so sehr muG er Verstandnis 
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fiir den Wunsch des Patienten haben, bei der prothetischen Versorgung seines 
Mundes nicht mehr an natiirlichem Zahnmaterial herzugeben, als auBerst 
notwendig ist. Der Zahnarzt muB verstehen, daB im BewuBtsein des Patienten 
der Verlust eines jeden natiirlichen Zahnes letzten Endes eine schmerzlich 
empfundene EinbuBe an der Unversehrtheit seines Korpers bedeutet. Wo 
daher bei Anlage einer Briicke dem Patienten der Verlust natiirlicher Zahne 
erspart werden kann, muB es geschehen, soweit es ohne Beeintrachtigung einer 
gediegenen Stiitzung der Briicke moglich ist. 

Bestimmte Gesichtspunkte fiir die Wahl der Stiitzpfeiler kOnnen wir nur 
dadurch gewinnen, daB wir die Anlage von Briicken in den verschiedenen Ab
schnitten des Zahnbogens und die dabei fUr ihre Stiitzung gegebenen Moglich
keiten betrachten. 

Wir teilen fiir diese Betrachtung den Zahnbogen in mehrere Segmente 
ein und beginnen mit der Wahl und Anordnung der Stiitzpfeiler fiir feste Briicken, 
die der SchlieBung einzelner, den Raum von 1-2 Zahnen umfassender Liicken 
dienen. Damit gewinnen wir die Grundlage fiir die Losung umfangreicherer 
Aufgaben und kOnnen bei Aufstellung des Behandlungsplanes fiir die Wieder
herstellung eines mehrere Liicken aufweisenden Abschnittes oder des ganzen 
Zahnbogens die Gesamtaufgabe in mehere Teilaufgaben zerlegen und uns 
zunachst fragen, wie jede einzelne Liicke fiir sich bei der besten Ausnutzung 
der vorhandenen Stiitzpfeiler zu schlieBen ware. Die weitere Uberlegung richtet 
sich dann darauf, wie weit man durch eine Vereinigung der kleineren Briicken 
zu einer groBen zu einem besseren Ausgleich zwischen den verschieden gerich
teten Kraften, die auf den einzelnen Strecken ruhen und zu einem vollkommenen 
Gleichgewicht der Belastung und Entlastung der gesamten Briicke gelangen 
kann. Neben dem hierdurch gegebenen Vorteil fiir eine griindliche Auffassung 
des Briickenproblemes ist ein solches Vorgehen dadurch niitzlich, daB es ein 
schonendes Verhalten dem vorhandenen Zahnmaterial gegeniiber erlaubt. 
Durch die Verbindung der einzelnen Teilstrecken untereinander wird es moglich, 
statt mehrerer Stiitzpfeiler zweier Briicken einen gemeinsamen Trager einer 
Strecke der groBeren Briicke zu wahlen. 

Dem Anfanger ist eine Zerlegung der Briickenprobleme in Einzelaufgaben 
und deren planmaBige Vereinigung bei verschiedener Anordnung der Stiitz
pfeiler nicht genug anzuraten. Auf diesem Wege gelangt er zu einer klareren 
Erkenntnis und bewuBteren Ausnutzung der Krafte und Gegenkrafte, die 
fiir die ganze Briicke und ihre einzelnen Abschnitte in Betracht kommen. Vor 
keinem Irrweg hat sich der Jiinger unseres Faches so zu hiiten, wie vor der 
schematischen Nachahmung gegebener Beispiele. Auch der auf dem Gebiete 
der Briickenarbeit erfahrene Zahnarzt wird im Grunde in der gleichen Weise 
vorgehen, wenn er auch die Analyse der Gesamtaufgabe weniger umstandlich 
auffassen und erledigen wird als der Anfanger. 

Bei der auBerordentlichen Mannigfaltigkeit der prothetischen Aufgaben 
konnen wir die Stiitzung groBerer fester Briicken naturgemaB nur an einer 
beschrankten Anzahl typischer Beispiele veranschaulichen und besprechen. 

Um hinsichtlich der Konstruktion von einer einheitlichen Grundlage aus
zugehen, ist fiir die Betrachtung der Anordnung angenommen, daB es sich 
um die Anlage fester Briicken handelt, die von Wurzelringkronen (Metall
und Richmondkronen) getragen werden sollen. Nur in einzelnen Fallen ist 
angenommen, daB eine GuBfiillung mit eingreifendem Zapfen die Briicke 
mittrage. 

Bei der in Abb. 19-101 durchgefiihrten schematischen Darstellung der 
verschiedenen Briickenaufgaben und ihrer Losungen sind die Befestigungs
teile (Anker) schwarz, dieBriickenkorperteile schraffiert eingezeichnet. 
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1. Wahl der Stiitzpfeiler fiir Briickenarbeiten zur Schlie8ung 
von Liicken der Vorderzahnreihe des Oberkiefers. 

Der Bi.Bdruck setzt sich den oberen Schneidezahnen gegenuber aus ver
tikalen und sagittalen (horizontalen) Komponenten zusammen, wahrend den 
Eckzahnen gegenuber noch eine transversale Kraft hinzukommt, die eine Dreh
wirkung erzeugt. 

Max Muller hat die Belastung, die ein oberer Schneidezahn erfahrt 
und die ihr gegenuber vorhandenen Widerstande schematisch dargestellt, 

wie es Abb. 15 zeigt. Die naturlichen Schutzmittel 
gegen eine schadigende Wirkung des BiBdruckes sind 
in der Wurzelhaut, die ein elastisches Zwischenlager 
zwischen der Knochenwand und der Wurzel bildet, 
im Ligamentum circulare, das das Zahnfach abschlieBt 
und den vertikal wirkenden Druck auffangen hilft, 
sowie in der Struktur der knochernen Wandung der 
Alveolen zu suchen, deren Knochenbalkchen senkrecht 
zur Wurzeloberflache stehen und dem BiBdruck gegen
uber federnd nachgeben. 

Es liegen im Bereich der Vorderzahne des Ober
kiefers hinsichtlich der Bruckenbelastung Und der gegen 
sie zu schaffenden Widerstande kompliziertere Verhalt
nisse vor, als innerhalb derjenigen Strecken des Zahn
bogens, die unter vorwiegend vertikalem BiBdruck 
stehen. 1m Einzelfalle ist die Lage und GroBe der 

Abb.15. (Max Miiller.) Lucke, die Valenz der als Stutzpfeiler in Betracht 
kommenden Zahne, die Entwicklung und der Zustand 
ihrer Wurzeln, des Bruckenfundamentes, sowie die BiB

verhaltnisse des Gesamtgebisses fur die Beantwortung der Frage entscheidend, 
welche und wieviele Zahne als Stutzpfeiler Verwendung finden mussen, um 
jede schadigende Einwirkung des BiBdruckes zu kompensieren. 

Insbesondere ist im Einzelfalle zu priifen, ob in der Artikulation des Gesamt
gebisses, in der Form und Stellung der Kiefer und Zahnreihen zueinander 
der Protrusion der oberen Frontzahne fordernde Momente gegeben sind. 1st 

C, 

Abb. 16. Bogenkriimmung 
vorderer Briicken. Vogelschau. 

(Wustrow.) 

anzunehmen, daB eine dem Ersatz der Frontzahne 
des Oberkiefers dienende feste Brucke durch den 
BiB nach vorne verdrangt oder gekippt werden 
konnte, so muB die Verankerung auf die unter 
vorwiegend vertikalem BiBdruck stehenden Backen
und Mahlzahne ubergreifen, wenn nicht durch 
prothetische MaBnahmen im Bereich der Pra
molaren und Molaren (BiBerhohung) und durch 
die Gestaltung der Briicke und Stellung der Zahne 
der Gefahr vorgebeugt werden kann. Es ist von 

verschiedenen Autoren (u. a. Peeso, Schroder) darauf hingewiesen worden, 
daB einer gradlinig von Pfeiler zu Pfeiler gefuhrten Brucke gegenuber die 
schadigende Wirkung des BiBdruckes nahezu ausgeschaltet oder doch ab
geschwacht wird, wenn gleichzeitig den Zahnen der Brucke die Kopf- bzw. 
RuckbiBstellung zu ihren Antagonisten gegeben wird. 

Wustrow stellt in seiner Arbeit "Uber die physikalischen Grund
lagen der zahnarztlichen Platten- und Bruckenprothese" die Be
lastung einer bogenformigen, im Verlauf des naturlichen Zahnbogens von 
Eckzahn zu Eckzahn gefuhrten Briicke derjenigen einer gradlinig zwischen 
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denselben Pfeilern gespannten festen Briicke gegeniiber und zerlegt die in beiden 
Fallen auf die Briicke bzw. die Pfeiler gerichteten Kraftewirkungen. In Abb. 16 
veranschaulicht Wustrow die Wirkung der horizontalen, in Abb.17 diejenige 
der vertikalen Kaukraftrichtung auf die bogenformige Briicke. W ustrow 
zeigt, daB die vertikale Kaukraftrichtung in ihrem Angriff den Erfolg einer 
reinen Hebelwirkung hat, deren GroBe gleich dem Produkt aus der Vertikal
kraft und der Hebellange ist, so daB diese Hebelwirkung urn so groBer wird, 
je groBer das vom Mittelpunkt des Kriimmungsbogens auf 
die VerbindungsHnie der beiden Briickenpfeiler gefallte Lot 
ist. Wustrow kommt zu dem Ergebnis, daB die Resultante 
der horizontal-vertikalen Kaukrafte ein lippenwarts gerichtetes 
Kippen der Brockenpfeiler bewirkt, wahrend das Eigengewicht 
des Brockenbogens die Brockenpfeiler nach hinten zu kippen 
sucht und daher der Lockerung der Pfeiler dient. 

Dieser hochst ungiinstigen Belastung der bogenformigen 
Brocke gegeniiber zeigt Wustrow, daB auf der gerade ge
bauten Briicke nur die horizontale und die transversale Kau
kraft im Sinne von Kraften wirken, welche die Briickenpfeiler 
aus ihrer urspriinglichen Lage zu verdrangen suchen, daB 
hier aber ein viel geringerer Bruchteil ihrer GroBe in diesem 
Sinne zur Wirkung kommt als der bogenformigen Briicke 

Abb.17. 
Bogenkriimmung 
vorderer Briicken 

Seitenschau. 
(Wustrow.) 

gegeniiber, und daB an der gerade gebauten Briicke die Wirkung der vertikalen 
Kaukraft fast ganz in die Richtung der Langsachse des Briickenpfeilers falIt, 
so daB eine schadigende Wirkung ausgeschaltet ist (Abb. 18). Aus diesen 
Betrachtungen ergeben sich Entlastungsmoglichkeiten, die 
fiir die Wahl der Stiitzpfeiler bedeutsam sind. Wenn wir 
daher im folgenden bei der Besprechung der Stiitzung 
langerer Briicken im Bereich der oberen Frontzahnreihe von 
MaBnahmen zur Ausschaltung bzw. Abschwachung schad
Hcher BiBdruckwirkungen sprechen, so ist in erster Linie an f 
eine sich von der Bogenform entfernende, der geraden Linie 
nahernde Gestaltung der Briicke und an eine Kopf- bzw. 
RiickbiBstellung der Zahne der Briicke gedacht. Auch die 
BiBerhohung gehort, wie wir bereits sagten, zu den MaB
nahmen, die der Stiitzung vorausgehen und dieselbe erleichtern 
konnen, wahrend die Verankerung der Briicke an den Pra
molaren und Molaren Erwagungen unterliegt, die auf die 
Wahl der Stiitzpfeiler hinausgehen und damit Gegenstand im 
folgenden anzustellender Betrachtungen sind 1. 

a) Einzelliicken der oberen Vorderzahnreihe. 
Wie wir bereits bei Besprechung der Anzahl der Stiitz

pfeiler, die zum Tragen fester Briicken erforderIich ist, 
ausfiihrten, entschlieBt man sich in manchen Fallen nicht 

Abb. 18. Gerade 
Verbindung der 

Pfeiler. 
(Wustrow.) 

leicht zur Abtragung zweier kraftiger gesunder Zahne zwecks SchlieBung 
der durch den VerIust eines einzelnen Zahnes entstandenen Liicke und 
zieht daher die einseitige Stiitzung der Briicke durch die Wurzel eines der 

1 Wie bereits gesagt, erfolgt die Betrachtung der in diesem Abschnitt veranschau
Iichten Briickenaufgaben und wer Losungen ledigIich nach statischen Gesichtspunkten. 
Es sind der Einfachheit halber die Richmondkrone, die Goldkrone und daneben im Bereich 
der unteren Vorderzahne die Stiftschiene als Anker angenommen. Andere konstruktive 
MogIichkeiten finden weiter unten in dem Abschnitt, der von der Briickenkonstruktion 
(z. B. den verschiedenen Ankerformen) handelt, we Besprechung. 
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beiden benachbarten Zahne in Erwagung. Hinsichtlich der allgemeinen 
Bedenken gegen eine solche Konstruktion verweisen wir auf das an friiherer 
Stelle Gesagte. Wir haben dort festgestellt, daB die Verwendung von einer 
Wurzel mitgetragener sog. Anhanger im aUgemeinen ala unstatthaft zu gelten 
hat und nur unter besonders giinstigen Bedingungen als Ausnahme zulassig ist. 

1. Aufgabe. 

Ersatz eines oberen seitlichen Schneidezahnes durch eine feste Briicke. 

1. Aufgabe 

Abb.19. 

1.Aufgabe 
rr.Lo5ung 

Abb.21. 
2. LOsung der 1. Aufgabe unter Ab

tragung nur des einen benachbarten Zahnes, 
des Eckzahnes. Die Bl'iicke stiitzt sich auf 
der andel'en Seite der Liicke mittels eines 
in eine Guflfiillung eingreifenden Zapfens 
auf den mittleren Schneidezahn. 

1. Aufgabe 
1. L05ung 

Abb.20. 
1. Losung del' 1. Aufgabe unter Ab

tl'agung del' beiden benachbarten Zahne durch 
eine auf die Wurzeln des Eckzahnes und des 
mittleren Schneidezahnes gestiitzte Briicke. 

1. Aufgabe 
m. Losung 

Abb.22. 
3. Losung del' 1. Aufgabe ohne Ab

tragung eines del' Nachbarzahne durch 
einen von einer Kronenvel'bindung 6 5 41 
ausgehenden um den Eckzahn herumge
fiihrten Arm (Umgehungsbiigel). 

Es muB als Regel gelten, daB keiner der oberen Frontzahne als alleiniger 
Trager zweier kiinstlicher Kronen dienen darf, da die Wurzel dadurch 
einer zu starken Belastung und zudem einer Drehwirkung ausgesetzt sein wiirde, 
die unbedingt zu ihrer Lockerung fUhren miiBte. Auch wenn dem Anhanger 
durch einen um die palatinale Zahnhalsseite des Nachbarzahnes herumgreifenden 
Raken eine Anlehnung und ein Widerstand gegen den von riickwarts wirkenden 
horizontalen BiBdruck gegeben wiirde, ist eine solche Konstruktion fiir keinen 
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der oberen Frontzahne statthaft. Wenn man sich in solchem FaIle nicht ent
schlieBen kann, beide der Liicke benachbarten Zahne abzutragen, bietet die 
Stiitzung des einen Briickenendes auf den anderen Nachbarzahn vermittels 
eines in eine GuBfiillung eingreifenden Zapfens einen Ausweg 1. (Zweite Lasung 
der 1. Aufgabe.) 

Die Stiitzung eines zur SchlieBung einer Einzelliicke der Vorderzahnreihe 
dienenden kiinstlichen Zahnes kann auch durch einen Arm erfolgen, der von einer 
in der Pramolaren- und Molarengegend angebrachten Kronenverbindung zur 
Liicke gefiihrt wird. Voraussetzung ist, daB der Zahn, um den der Arm herum
fiihrt, gesund und so wertvoll ist, daB er die Schonung verdient, und daB die 
Uberkappung der Pramolaren und Molaren, unabhangig von ihrer Verwendung 
zum Mittragen eines einzelnen Vorderzahnes, an sich geboten ist (Abb. 22). 

2. Aufgabe. 

Ersatz eines oberen mittleren Schneidezahnes. 

2 Aufgabe 

Abb.23. 

2. Aufgabe 
I. L05ung 

Abb.24. 
1. Lasung der 2. Aufgabe unter Ab

tragung der beiden Nachbarzahne durch 
eine auf die W urzeln des seitlichen Schneide
zahnes der einen und des mittleren Schneide
zahnes der anderen Seitegestiitzte feste 
Briicke. 

Die von dem Arm getragene einzelne Krone ~ muB durch die Artikulation 
der iibrigen Zahne geschiitzt sein und darf mit den Antagonisten nur in leichtem 
Schleifkontakt stehen. Der Tragarm darf nicht zu lang sein und nur um einen 
natiirlichen Zahn herumfiihren, der Arm selbst, die Ansatzstelle am Briicken
korper und die Verbindung mit der Vorderzahnkrone muB stark sein. Der Arm 
darf dem umgriffenen natiirlichen Zahn nicht anliegen, um denselben nicht zu 
schadigen; er muB so geformt und angelegt sein, daB er die Entstehung von 
Schmutzwinkeln nicht begiinstigt. 

Eine einseitige Stiitzung auf nur einen der beiden Nachbarzahne ist nicht 
zulassig, dagegen kann mit Hilfe einer GuBfiillung, in die ein Zapfen eingreift, 
eine Stiitzung erfolgen, die der Lasung 2 der 1. Aufgabc entspricht. Auch kann 

1 Die Maglichkeit, die Devitalisation und Abtragung an sichtbarer Stelle stehender 
Briickenpfeiler durch die Verwendung von Halbkronen (die Carmichaelkrone und ihre 
Abwandlungen) als Briickenanker zu vermeiden, findet hier keine Beriicksichtigung, 
sondern wird im Kapitel "Konstruktion der festen Briicke" im Abschnitt "Die Briicken
anker" eingehend besprochen. 
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eine Verbindung mehrerer der Lucke einseitig benachbarter Kronen den Ersatz
zahn fiir !J als Anhiinger mittragen. 

Eine einseitige Stutzung auf eine der beiden Nachbarwurzeln ist nicht 
angangig; hingegen kann die Abtragung des seitlichen Schneidezahnes vermieden 
werden, wenn die kraftig entwickelte Krone die Einlassung einer GuBfullung 
erlaubt, in die ein von der Brucke ausgehender Zapfen eingreift (s. Losung 2 
der 1. Aufgabe, Abb. 21). 

3. Aufgabe. 
Ersatz eines oberen Eckzahnes. 

3. Aufgabe 

3. AU£9abe 
I. Loaung 

Abb.26. 
1. Losung der 3. Aufgabe unter Ab

tragung der beiden Nachbarzahne durch 
eine auf die Wurzeln des ersten Pramolaren 
und des seitIichen Schneidezahnes gestiitzte 
feste Briicke. 

3. AufgQbe 
n.Losung 

Abb.27. 
2. Losung der 3. Aufgabe durch eine 

Briicke, die sich auf die beiden unterein
ander verbundenen Pramolaren stiitzt. 

Wenn !J geschont werden soIl, kann die 2. Losung der Aufgabe darin 
gefunden werden, daB die Ersatzkrone fur :!J von zwei untereinander ver
bundenen 2.J und.!J aufgefugten Kronen mitgetragen wird (Abb. 27). 

Unter Umstanden kann auch eine der 3. Losung der 1. Aufgabe ent
sprechende Konstruktion dem Ersatz von ~I dienen. 

b) Durch den Verlust mehrerer Ziihne bedingte Lucken der oberen 
Vorderzahnreihe. 

Wo der Ersatz mehrerer in der oberen Vorderzahnreihe fehlender Zahne 
nach der Lage der Lucken in getrennte prothetische Aufgaben zu zerlegen ist, 
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geiten naturgemaB fiir deren Losung durch feste Briicken die fiir die SchlieBung 
von Einzelliicken gegebenen Richtlinien. 

Die oberen Schneidezahne haben nur bedingten Wert :tIs alleinige Stiitz
pfeiler fester Briickenarbeiten. Wenn eine kraftige Entwickiung der WurzeIn, 
der gesunde Zustand des Periodontium, des Zahnfaches und des umgebenden 
Knochens, sowie die Stellung der Zahne und der auf ihnen ruhende BiBdruck 
ihrer Verwendung als Briickenpfeiler giinstig sind, konnen je zwei obere Schneide
zahnwurzeln eine hinreichende Stiitzung fiir eine dem Ersatz zweier Schneide
zahne dienende feste Briicke abgeben. 

4. Aufgabe. 

Ersatz der beiden mittleren Schneidezahne des Oberkiefers. 

4 Aufgabe. 
Lostlng lu..T CL 

Abb.29. 

4. Aufgabe. 

Abb.28. 

4. Aufgabe 
If. Losung-

Abb.30. 
2. Liisung der 4. Aufgabe durch Anlage 

um dieEckzahne herumfuhrenderStutzarme. 

Die Mitverwendung der Eckzahne zum Tragen der Briicke ist jedoch an
gezeigt, wenn die Tragfahigkeit der Schneidezahnwurzein irgendwie gemindert 
erscheint oder eine starke horizontale (sagittaIe) BiBdruckwirkung auf ihnen ruht. 
Auf jeden Fall sind bei einer ausschlieBlich von zwei oberen Schneidezahnwurzein 
getragenen Briicke die vorbeugenden MaBnahmen zu empfehlen, auf die wir 
einleitend hinwiesen: die steile Stellung der Zahne im KopfbiB oder unter V orbiB 
der Unterzahne und die Vermeidung einer bogenfOrmigen Anlage der Briicke. 

Unter giinstigen Verhaltnissen sind die Wurzeln 212 kraftig genug, um die 
Ersatzzahne fUr ill allein zu tragen (Abb. 29, Losung I). 1st dies nicht der 
Fall oder ist nach den BiBverhaltnissen mit ciner starken horizontalen 
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Belastung der Briicke zu rechnen, so konnen ~ und ~ zum Mittragen heran
gezogen werden (Abb. 29, Losung raj. Bedarf es einer solchen Unterstiitzung, 
~~nd aber :u und ~ kriiftige gesunde Zahne, wahrend die Pramolaren der 
Uberkappung bediirfen, so konnen Stiitzarme von der Briicke um die Eckzahne 
herumgefiihrt und mit den Pramolaren aufgefiigten Kronen verbunden werden 
(Abb. 30, Losung II). 

5. Aufgabe. 

Ersatz der beiden seitlichen Schneidezahne des Oberkiefers. 

5. AufgQbe 

Abb.31. 

5. Aufgabe 
n. Losung 

Abb.33. 
2. Lasung der 5. Aufgabe durch eine 

von den Wurzeln der beiden mittleren 
Schneidezahne und des Eckzahnes einer 
Seite getragene Briicke. 

5. Aufgabe 
1. L6sung 

Abb.32. 
1. Lasung der 5. Aufgabe durch eine 

von den Wurzeln der beiden mittlerEn 
Schneidezahne getragene Briicke. 

5. Aufgabe 
m..Losung 

Abb.34. 
3. Lasung der 5. Aufgabe durch eine 

von den Wurzeln der heiden Eckzahne 
getragene Briicke unter Umgehung der 
beiden mittleren Schneidezahne. 

Es muB eine Reihe von Vorbedingungen erfiillt sein, um die in Abb. 32 
veranschaulichte Stiitzung der Ersatzzahne fiir 2\2 auf U!. gutheiBen zu 
konnen. Wenn die Wurzeln kraftig entwickelt und sehr stark im Knochen 
verankert sind, wenn die Lange der Kronen nicht erheblich ist, so daB sie 
an sich keine langen Hebelarme bilden und wenn auBerdem giinstige BiB
verhaltnisse bestehen, konnen die Wurzeln 11 und 11 die alleinigen Trager der 
Ersatzkronen ~ und ~ abgeben. Der BiB muB-die oberen Schneidezahne 
steil, also in vorwiegend vertikaler Richtung treffen. Die Ersatzkronen fiir 
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~ und ~ durfen in der Ruhestellung und in der Funktion nur ganz leicht 
von den Gegenziihnen beruhrt werden und mussen durch die innige Artiku
lation der ubrigen Ziihne vor einer zu starken Inanspruchnahme geschutzt 
sein. Es ist in dieser Hinsicht groBte Vorsicht geboten. Auch wenn die frei
schwebenden Ersatzkronen ~ ~ im LeerbiB kaum getroffen werden, ist nicht 
zu vermeiden, daB der BiBdruck im Kauakte durch die Zwischenlagerung 
des Bissens ungleichmiiBig und abwechselnd einmal den einen und einmal den 
anderen Ersatzzahn belastet und dabei sowohl von ruckwiirts in sagittaler 
Richtung, wie von unten in vertikaler Richtung auftrifft, so daB eine ruttelnde 
Einwirkung auf die beiden tragenden Wurzeln zustande kommt. Dadurch kann 
auf die Dauer eine Lockerung der tragenden Wurzeln bzw. eine Losli:isung der 
Brucke von den Stutzpfeilern verursacht werden. 

6. Aufgabe. 
Ersatz eines mittleren und eines seitlichen Schneidezahnes 

derselben Seite des Oberkiefers. 

6. Aufgabe 

Abb.35. 

6.Aufgabe 

1. L6sung 

Abb.36. 
1. L6sung der 6. Aufgabe durch eine 

von den Wurzeln des Eckzahnes der rechten 
und des mittleren Schneidezahnes der linken 
Seite getragene Briicke. 

Eine wesentlich sicherere Stutzung ist dadurch zu erreichen, daB einer der 
Eckziihne der Brucke zur Stiitzung derselben herangezogen wird (II. Losung 
Abb. 33). 

Die besonderen BiBverhiiltnisse konnen es unter Umstiinden angezeigt 
erscheinen lassen, den Ersatz fur ~ ~ auch durch den anderen Eckzahn 
zu stutzen. Es entstehen dann zwei Brucken, die von ~ und!J und L!:. und ~ 
getragen sind (1. Losung der 1. Aufgabe), oder durch Verbindung derselben 
eine 6ziihnige von 3 1/1 3 getragene Brucke. Eine solche starke Verankerung 
ist insbesondere bei ungunstigen BiBverhiiltnissen ratsam. 

Unter gunstigen BiBverhiiltnissen kann die Schlie Bung der Lucken unter 
Schonung von ill unter ausschlieBlicher Stutzung auf ~ ~ erfolgen. Die 
beiden Ersatzziihne fur die seitlichen Incisivi werden dann unter Umgehung 
von .!.l.!. durch einen Bugel verbunden. 

Als Stutzpfeiler einer dem Ersatz von ~ und !..I dienenden festen Brucke 
genugen unter normalen BiBverhiiltnissen die beiden der Lucke unmittelbar 
ben~chbarten Ziihne ~ und ~. 

Ahnliche Verhiiltnisse, wie sie in dem als 6. Aufgabe besprochenen FaIle 
vorlagen, sind zu berucksichtigen, wenn !I und L! fehlen. 
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Es geniigt unter nonmiJen BiBverhiiltnissen, die zum Ersatz der fehlenden 
Zahne dienende Briicke von .!!.I und.!..l tragen zu lassen (Abb. 38, Losung I). 
Erscheint dieser Stiitzung nicht geniigend, so muB l!. als Mittrager dienen 
(Abb. 38, Losung Ia). 

Eine starkere Stiitzung kann jedoch auch durch einen weiter nach hinten 
gefiihrten Umgehungsbiigel erzielt werden (Abb. 39, Losung Ib). 

7. Aufgabe. 

Ersatz eines mittleren und eines seitlichen Schneidezahnes 
verschiedener Seiten des Oberkiefers. 

7. AU£!Jube 

Abb.37. 

7, Aufgabe 
Losuns I u.IQ 

Abb.38. 
1. Losung der 7. Aufgabe durch eine 

von den Wurzeln des Eckzahnes und des 
mittleren Schneidezahnes der rechten Seite 
getragene Briicke. 

7. Aufgobe 

Losung I!! 

Abb.39. 
Losung 1 b der 7. Aufgabe durch einen 

um den seitlichen Schneidezahn und den 
Eckzahn der linken Seite herumgefiihrten 
Arm. 

Unter normalen BiBverhaltnissen geniigt eine Stiitzung auf die Wurzeln 
der beiden der Liicke unmittelbar benachbarten Zahne, namlich des ersten 
Pramolaren und des mittleren Schneidezahnes derselben Seite (Abb. 41, Losung I). 
Bei starker Belastung und schwachen Wurzeln ist eine starkere Verankerung 
durch Einbeziehung von l!. geboten (Abb. 41, Losung Ia). 

Wenn.!!.l und !J fehlen, ist eine Stiitzung auf '!J und!l in denjenigen Fallen, 
in denen ein normaler vertikaler BiBdruck auf ±J und nur ein maBiger horizontaler 
Druck auf ~, !I und.!J ruht, geniigend (Abb. 43, Losung I). 
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8. Aufgabe. 
Ersatz eines Eckzahnes und eines seitlichen Schneidezahnes 

derselben Seite des Oberkiefers. 

8. Aufgabe 

Abb.40. 

8. Aufgabe 
Losunglu.!g 

Abb.41. 
Lasung der 8. Aufgabe. 

Eventuell muB l2:. als Stiitzpfeiler herangezogen (Abb. 43, Losung Ia) 
oder durch einen von dem Ersatzzahn.!J ausgehenden Umgehungsbiigel eine 
Stiitzung an einem auf der linken Kieferseite stehenden Pfeiler gewonnen werden. 

9. Aufgabe. 

Ersatz des Eckzahnes und des mittleren Schneidezahnes 
derselben Seite des Oberkiefers. 

9. Aufgabe 

Abb.42. 

9 Aufgabe 
L05ung I u.IQ 

Abb.43. 
I. Lasung der 9. Aufgabe durch eine 

von den Wurzeln des ersten Pramolaren 
und des seitlichen Schneidezahnes derselben 
Seite getragene feste Brucke. 

Als normale Losung dieser Aufgabe hat die Stiitzung der Briicke auf ~ 
und li zu gelten (Abb. 45). 

Nur wenn III und li besonders kriiJtige, durch die Entwicklung und den 
Zustand ihrer Wurzeln und im Hinblick auf die Festigkeit des umgebenden 
Knochens wohlgeeignete Stutzpfeiler abgeben, wenn sich zugleich durch die 
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Steliung, die man den kiinstlichen Zahnen gibt, der sagittale BiBdruck hin
reichend abschwachen laBt, wiirde es statthaft sein, von der Stiitzung auf !J 
abzusehen und die Ersatzzahne fiir 2123 nur von .!.l.!..± tragen zu lassen. 

10. Aufgabe. 

Ersatz des seitlichen Schneidezahnes und des Eckzahnes der einen 
und des seitlichen Schneidezahnes der anderen Seite. 

10. Aufgabe 

Abb.44. 

10. Aufgobe 
Losung. 

Abb.45. 
Losung der 10. Aufgabe durch eine von 

den Wurzeln des ersten Prii.molaren und 
des mittleren Schneidezahnes der linken 
und des mittleren Schneidezahnes und des 
Eckzahnes der rechten Seite getragene feste 
Brucke. 

11. Aufgabe. 
Ersatz der beiden mittleren Schneidezii.hne und eines Eckzahnes. 

11. Aufgabe 

Abb.46. 

11. Aufgabe 
Losung 

Abb.47. 
Losung der 11. Aufgabe durch eine von 

den Wurzeln des ersten Prii.molaren und des 
seitlichen Schneidezahnes der linken und 
des seitlichen Schneidezahnes der rechten 
Seite getragene feste Briicke. 

Wenn ein kraftiges Wurzelmaterial zur Verfiigung steht und giinstige BiB
verhaltnisse vorliegen oder geschaffen werden konnen, geniigt es, die Briicke 
nur auf 2124 zu stiitzen (Abb. 47). 
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Sind die WurzeIn der beiden seitlichen 1ncisivi schwach entwickelt oder 
stehen sie unter ungiinstigem BiBdruck, so muB !J als vierter Stiitzpfeiler 
herangezogen werden. 

12. Aufgabe. 
Ersatz des mittleren und seitlichen Schneidezahnes, Bowie des Eckzahnes 

einer Seite. 

12. Aufga.be 

Abb.48. 

12. Aufqabe 
Losung I. u. I a 

Abb.49. 
1. Losung der 12. Aufgabe durch eine 

von den Wurzeln des ersten Pramolaren der 
linken und des mittleren SchneidezahneB 
der rechten Seite getragene feste Briicke. 

Die Stiitzung einer dem Ersatz von ~ dienenden festen Briicke auf 
.!J und Ii kann unter normalen Verhaltnissen geniigen (Abb. 49, Losung I). 
1st eine besonders starke Belastung der Wurzel des mittleren Schneidezahnes 
anzunehmen, so ist der seitliche Schneidezahn als Pfeiler mit heranzuziehen 
(Abb. 49, Losung 1a). 

13. Aufgabe. 
Ersatz der beiden mittleren und eines seitlichen Schneidezahnes. 

13. AufgQbe 

Abb.5O. 

13. AufgQbe 
Losunglu.IC! 

Abb.51. 
Losung der 13. Aufgabe. 

Die Stiitzung der zum Ersatz der fehlenden Zahne III 2 dienenden Briicke 
auf .!J und I! (Abb. 51, Losung I) geniigt nur, wenn !I eine sehr kraftige feste 
Wurzel besitzt und giinstige BiBverhaltnisse bestehen oder geschaffen werden 
konnen. Eventuell ist :!.J als dritter Pfeiler heranzuziehen (Abb. 51, Losung 1a). 

:JIandbuch der Zahnheilkunde. III. 3. A. 38 
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Unter normalen BiBverhaltnissen geniigt die Stiitzung einer dem Ersatz 
der vier oberen Schneidezahne dienenden Briicke auf die beiden Eckzahnwurzeln 
auch dann, wenn dieselbe in der Form des natiirlichen Zahnbogens angelegt 
wird (Abb. 53, Lasung I). 

14. Aufgabe. 

Ersatz der vier Schneidezahne des Oberkiefers. 

14 Aufgohe. 

Abb.52. 

14 Aufgabe 
Losung lu.lC! 

Abb.53. 
1. Lasung der 14. Aufgabe durch eine 

von den W urzeln der Eckzahne getragene 
feste Briicke. 

14. Aufgobe 
JI. Losung 

Abb.54. 
2. Lasung der 14. Aufgabe durch eine 

vun den Eckzahnen getragene feste Briicke 
mit riickwartiger Verankerung durch Um
gehungsbiigel an den zweiten Pramolaren. 

Bestehen ungiinstige BiBverhaltnisse und gelingt es nicht, durch die Er
hahung des Gesamtbisses eine Entlastung der Vorderzahne herbeizufiihren, so 
kommen die weiter vorne besprochenen MaBnahmen (gradlinige Anlage der 
Briickenachse, Kopf- oder RiickbiBstellung der oberen Zahne) in Frage, sofern 
sich dieselben nicht aus kosmetischen Griinden verbieten. Ferner kannen die 
Backenzahne unmittelbar (Abb. 53, Lasung Ia) oder mit Hilfe von Umgehungs
biigeln zur Stiitzung herangezogen werden, wies dies Abb. 54 zeigt. 

Fehlen die vier Schneidezahne und die beiden Eckzahne des Oberkiefers, 
so ist von der Verwendung einer festen Briicke zum Ersatz der sechs Vorderzahne 
abzusehen. Die alleinige Stiitzung auf 414 wiirde nicht geniigen; auch die Trag
kraft von ~ und I~ wiirde nicht ausl'eichen, um dem in vertikaler lind 
sagitta-Ier Richtung wirkenden BiBdruck, der auf der langen, einer Zwischen-
tiitzung entbehrenden Skecke zur Geltung kommt, auf die Dauer Widerstand 
u leisten (Abb. 55). Wir stehen auf Grund unserer Erfahrungen durchaus auf 
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dem Standpunkte Peesos und Schroders, die die Abtragung emer zum 
Tragen der sechs Vorderzahne hinreichenden Anzahl von Backen- und Mahl
zahnen (mindestens 654 und 1456) und ihre Verwendung als Stutzpfeiler der 
dem Ersatz von 3 2 I I 2 3 dienenden festen Briicke verwerfen. 

15. Anfgabe. 

Ersatz der sechs oberen Vorderzahne. 

15. Aufgabe 

Abb.55. 

Auf die fur die Losung dieser prothetischen Aufgabe bestehenden Moglich
keiten werden wir in dem Abschnitt, der von den abnehmbaren Bruckenarbeiten 
handelt, naher eingehen. 

2. Wahl del' Stiitzpfeilel' fiil' Briickenarbeiten ZUI' Schlie Bung 
von Liicken der Vorderzahnreihe des Unterkiefers. 

Der BiB trifft bei normaler Artikulation den labialen Rand der Schneide 
und das obere Drittel der Lippenflache der unteren Frontzahne. Wahrend die 
Schneide in fast vertikaler Richtung getroffen wird, kommt der BiBdruck der 
Vorderflache gegenuber in vorwiegend horizontaler (sagittaler) Richtung zur 
Geltung. Je naher die Schneiden der oberen und unteren Vorderzahne in der 
OkklusionssteHung zueinander liegen, um so starker wirkt die vertikale Kom
ponente in der BiBkraft (am starksten im KopfbiB). Je mehr hingegen die 
oberen Frontziihne die unteren Vorderziihne decken und in festem ScherenbiJ3 
an der Lippenflache derselben herabgleiten, urn so starker ist die horizontale 
BiBwirkung. Den unteren Eckzahn trifft auBerdem nocn eine transversale 
Kraft in umgekehrter Richtung wie den oberen Caninus. 

Die Eigenart des Bisses hat im einzelnen Fane fUr die Stutzung von Briicken 
im Bereich der unteren Frontzahne vor aHem dann eine Bedl'lutung, wenn durch 
eine starke horizontale Belastung die Widerstandskraft det an sich durch den 
grazilen Bau ihrer Wurzeln nur schwach verankerten unteren Frontzahne 
gemindert ist, oder wenn eine durch andere Ursachen veranlaBte Lockerung 
derselben besteht. Wir konnen hier nicht auf die Lockerungsvorgange und ihre 
atiologischen Zusammenhange des naheren eingehen und verweisen auf das 
hieruber im Abschnitt "Befestigungsarbeit" Gesagte. Die Lockerung kommt 
im hier gegebenen Zusammenhang nur insoweit in Betracht, als sie die Wahl 
der Stutzpfeiler im Bereich der unteren Vorderziihne anzulegender fester 
Brucken und Stu tzprothesen beeinfluBt. 

Wenn die Ursachen der Lockerung ersichtlich sind, muB die Li:isung der 
prothetischen Aufgabe gleichzeitig der Beseitigung der die Lockerung fordern
den Schadlichkeiten dienen, z. B. durch die Verminderung oder den Ausgleich 

38* 
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einer Uberlastung. 1st innerhalb der unteren Vorderzahnreihe eine Liicke zu 
schlieBen, die durch den Verlust eines dem LockerungsprozeB zum Opfer ge
falienen Zahnes entstanden ist, dann muB die Stiitzung iiber diejenigen Zahne 
hinaus erfolgen, an denen sich Lockerungserscheinungen wahrnehmen lassen. 
W ohl darf die Briicke oder die Stiftschiene sich mit auf die leicht gelockerten 
Zahne stiitzen, sie muB aber mit ihren Enden auf vollig festen Pfeilern ruhen. 
Zu der prothetischen Aufgabe tritt hier die Stiitzung der gelockerten Zahne 
als Selbstzweck. MaBig gelockerte untere Schneidezahnwurzeln konnen gute 
Mittrager der Briicke oder der Stiftschiene abgeben und zugleich gestiitzt 
werden, die Stiitzung der Briickenenden muB aber durch feste Wurzeln erfolgen. 

Die Frage, ob eine Stiftschiene oder eine feste Briicke fiir die SchlieBung 
der Liicken der Vorderzahnreihe des Unterkiefers Verwendung finden solI, ist 
im einzelnen FaIle nach dem Zustande der natiirlichen Zahne, die ala Stiitzen 
in Betracht kommen, nach der GroBe und Lage der Liicken und nicht ohne 
Beriicksichtigung des Umstandes zu beantworten, daB die Stiitzung durch eine 
Schiene bei richtiger Anlage (s. Befestigungsarbeit) bessere Aussichten fiir die 
Reinhaltung und Verhiitung einer weiteren Verschmutzung des Alveolarfaches 
und des Wurzelkorpers bietet als Kronenverbindungen. Andererseits ist zu 
bedenken, daB die natiirlichen Kronen der unteren Schneidezahne an sich so 
grazil gebaut sind, daB sie eine erhebliche Schwachung durch die Anlage des 
Lagers fiir die Stiftschiene nicht vertragen. Man kann dieselbe dadurch ver
meiden, daB man die Schiene, ohne eine eigentliche Rinne einzuschleifen, auf 
den Riicken der Zahne auflegt und nur die Stifte nach vorheriger Ausraumung 
und Fiiliung der Wurzelkanale eingreifen laBt. Die Beseitigung aller cariOsen 
Substanz, alter Fiillungen und Fiillungsreste ist jedoch stets erforderlich. Bei 
dieser Arbeit ergibt sich oft, daB entweder zweifelhaftes Material zuriickgelassen 
werden oder eine so weitgehende Ausraumung stattfinden miiBte, daB der iibrig
bleibende Teil der Krone auf die Dauer nicht ala Fassung fiir eine gegossene 
Schiene tauglich ware. In diesem Falle muB von der Verwendung der Stift
schiene Abstand genommen und eine von Wurzelband- (Richmond-)Kronen 
getragene Briicke angelegt werden. Daneben kommt zuweilen noch ein anderer 
Gesichtspunkt fiir die Entscheidung in Betracht. Die Ausraumung und 
Fiillung der Wurzeln unterer Schneidezahne ist wegen des feinen Lumens der 
Kanale, die zudem bei alteren Personen durch die Ablagerung sekundaren 
Dentins verengert sind, iiberaus schwierig. Oft ist es nahezu unmoglich, von 
einem in der Riickseite der Kronen angelegten Schienenlager aus in die Kanale 
zu gelangen. Die sorgfaltige Praparation und Fiillung der Kanale ist aber fiir 
die Verwendung der Zahne ala Stiitzpfeiler Vorbedingung. Da es nun nach 
Abtragung der natiirlichen Kronen viel eher gelingt, in den Kanal vorzudringen 
und denselben zu erweitern, spricht in manchen Fallen auch die fiir eine 
griindliche Wurzelpraparation gegebene groBere MogliGhkeit gegen die Erhaltung 
der naturlichen Kronen. 

Die N otwendigkeit, jede gleichzeitig der Stiitzung gelockerter und dem 
Ersatz fehlender Zahne der unteren Frontzahnreihe dienende Schiene oder 
Briicke an ihren Enden auf vollig festen Pfeilern ruhen zu lassen, bringt es mit 
sich, daB in fast allen Fallen die Eckzahne ala Endpfeiler dienen, und daB aIle 
Vorderzahne in dem Stiitz- bzw. Briickenverband zusammengefaBt werden 
miissen. Daraus ergeben sich fiir solche Falle, in denen es sich um den Ersatz 
nur eines oder zweier Vorderzahne handelt, gegen die Anwendung einer Briicke 
sprechende Griinde. Angesichts der einfachen, das vorhandene Material schonen
den Losung, die diese Aufgabe durch eine Stiftschiene erfahren kann, wiirde 
die Abtragung von 4 bzw. 5 natiirlichen Zahnen nicht gerechtfertigt erscheinen 
und die Herstellung von ebenso vielen Wurzelband-(Richmond-)Kronen als Anker 
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einer dem Ersatz eines oder zweier fehlender Zahne dienenden Briicke eine 
Arbeits- und Materialvergeudung bedeuten. 

Hingegen kann es wohl angezeigt sein, eine Briicke anzuwenden, wenn 
3 Schneidezahne fehlen, wie in dem als Aufgabe 18 bezeichneten Falle, wo TfT2 
fehlen, 21 leicht gelockert ist, 313 vollig feste Zahne sind. 

16. Aufgabe. 
Ersatz eines unteren mittleren Schneidezahnes. 

16. AI.lf'gabe 

Abb.56. 

)6. Aufgabe 
If. Losung 

Abb.58. 
2. Liisung der 16. Aufgabe durch eine 

nur in die beiden Nachbarzahne einge
lassene Stiftschiene. 

16. Aufgabe 
1. L6sung 

Abb.57. 
1. Liisung der 16. Aufgabe durch eine 

in die Riickseite samtlicher Frontzahne ein
gelassene Stiftschiene. 

16. Aufgabe 
m.Losung. 

Abb.59. 
3. Liisung der 16. Aufgabe durch eille 

vom seitlichell Schneidezahn und Eckzahn 
der linken Seite getragene feste Briicke. 

Die erste Losung der 16. Aufgabe finden wir, wenn 2112 gelockert 
sind, durch eine Stiftschiene, die in die Riickseite von 32 II und 12 3 ein
gelassen wird und den Ersatzzahn fiir 11 mittragt (Abb. 57, Losung J). 

Fiir den Ersatz eines einzelnen Schneidezahnes kann unter giinstigen Ver
haltnissen, d. h. wenn das Fundament gesund, die Pfeiler kraftig sind und 
giinstige BiBverhaltnisse bestehen, die Stiitzung auf die beiden Nachbarzahne 
geniigen. Es gilt dies sowohl fiir den Ersatz des seitlichen wie des mittleren 
Schneidezahnes und gleichermaBen fiir die Verankerung durch eine Stiftschiene, 
wie durch Wurzelband-(Richmond-)Kronen. Wir wiirden somit fiir Aufgabe 16 
unter der Voraussetzung, daB keine Lockerung besteht, die in Abb. 58 wieder
gegebene Losung haben, die sich, wenn der laterale Schneidezahn fehlen wiirde, 
entsprechend auf den mittleren Schneidezahn und den Eckzahn als Pfeiler 
iibertragen lieBe. 
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Urn iT zu schonen, kann auch eine einseitige Stutzung des Ersatzzahnes 
fUr IT auf ~ (s. Abb. 59) und des Ersatzzahnes fur f2 auf f34 als hinreichend 

17. Auk/abe. 

Es sind zu ersetzen: TfI; es sind gelockert 2"[2. 

17. Aufgabe 

Abb.60. 

17. Au£gabe 
L05ung 

Abb.61. 
Losung der 17. Aufgabe durch eine in 

die Riickseite von 3"2l2"3 eingelassene Stift
schiene, die die Ersatzzahne fiir rrr mittragt. 

18. Aujgabe. 

Es sind zu ersetzen: IlT2; es ist gelockert: 21. 

18. AuCgabe 

Abb.62. 

18. Aufgabe 
I. Losung 

Abb.63. 
1. Losung der 18. Aufgabe durch eine in 

die Riickseite von 3 21 und 13 eingelassene 
Stiftschiene, die die Ersatzzahne fiir 111 2 
tragt. 

18. AufgClbe 
][. Losung 

Abb.64. 
2. Losung der 18. Aufgabe durch eine 

feste Briicke, die sich auf 321 und 1'3 
stiitzt. 
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angesehen werden, sofern keine Lockerung besteht und aIle sonstigen Vor
bedingungen fiir eine einseitige Stiitzung, Valenz der Sttitzpfeiler, Ausschaltung 
des Bisses dem Ersatzzahn gegeniiber eIfli.Ilt sind. Die Verankerung hat dann 
durch Wurzelhand-(Richmond- )Kronen zu erfolgen. 

Die Losung der Aufgaben 17 (Ersatz von TIl) und 18 (Ersatz von TfI2) 
wird von der Frage, ob 212 bzw. 2T etwas gelockert sind, sofern 3f3 vollig 
feste Zahne sind, wenig beriihrt, da die Ersatzzahne, eim,rlei ob die Verankerung 
durch eine Stiftschiene oder ob sie mit Wurzelring-(Richmond)-Kronen geschieht, 
mit auf die lleiden Eckzahne gestiitzt werden miisson. Eine dem Ersatz von 
fI1 dienende feste Briicke darf nur dann ausschlieBlich auf 21 und f2 oder 
eine Briicke, die TfI2 ersetzt, nur auf 21 und 31 gestiitzt werden, wenn diese 
Pfeilerzahne an sich sehr kraftig entwickelt und fest im Knochen verankert 
sind und eine nicht zu starke, in del' Hallptsache in vertikaler Richtung wirkende 
Belastung erfahren. 

19. Aufgabe 

Lasung I u.l"! 

Abb.66. 

19. Aufgabe. 

Es sind zu ersetzen: 2"TlT"2. 

19. Auf9abe 

Abb.65. 

19. Aufgabe 
II. Lasung 

Abb.37. 
1. Li:iSllllg del' 19. Aufgabe durch eine 

mit Wurzdring (Richmond-) Kronen auf 
3f3 verankerte fet1te Briicke. 

2. L6s11ng der 19. Aufgabe: Stiitzllng 
auf'3f3 mit riickwartiger Verankerung an 
dell 2. Pl'amolaren durch Umgehungsbiigel. 

Unter normakn Verhaltnissen geniigt die Stiitzung einer dem Ersatz der 
vier unteren Schneidezahne dienenden festen Hriicke auf die beiden der 
Liicke benachbarten Eckzahne (Abb. 66, Losllng l). Zur Verstarkung des 
Widerstandes gegen den BiBdruck konnen die el'sten Pramolaren unmittelbar 
(Abb. 66, J"osung la) oder die zweiten Pramolaren mit Hilfe von Umgehungs
(Entlastungs-)biigeln zur Stiitzung del' Briicke herangezogen werden (Abb. 67, 
Losung II). 
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20. Aulgabe. 

Es ist zu ersetzen: f3; keine Lockerung. 

20. Aufgabe 

Abb.68. 

20. Aufgobe 
Losung 

Abb.69. 
Losun~ der 20. Aufgabe durch eine auf 

12 und 14 gestiitzte feste Briicke. 

3. Wahl der Stiitzpfeiler fiir Briickenarbeiten zur Schlie8ung 
von Liicken im Bereich der Pramolaren uud Molaren. 

a) Stiitzung von Briicken, die der SchlieBung von Einzahnliicken dienen. 

a) Im Oberkiefer. 

Als normale Losung dieser Aufgabe hat die Stiitzung auf die Wurzeln der 
beiden der Liicke benachbarten Zahne zu gelten. 

Eine einseitige Stiitzung auf den ersten Pramolaren ist nicht zulassig. 
Dagegen erfahrt die Briicke eine einwandfreie Stiitzung, wenn der Ersatz

zahn fiir !J von £J und ~ getragen wird. Doch ist es ratsam, auch hier einer 
starken Belastung des Ersatzzahnes vorzubeugen. Diese Konstruktion ist dann 
angezeigt, wenn !I ein intakter Zahn, .!!J hingegen der Uberkappung bediirftig ist. 

21. A utgabe. 
Ersatz eines oberen enten Pramolaren. 

21. Aufgabe 

Abb.70. 

Als normale Losung dieser Aufgabe hat die Stiitzung auf die Wurzeln des 
ersten Pramolaren und des eraten Molaren zu gelten. 
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21. Aufgahe 
1. Losung 

Abb.71. 
1. Lasung der 21. Aufgabe durch eine 

von den Wurzeln des Eckzahnes und des 
II. Pramolaren der rechten Seite getragene 
feste Brucke. 

2tAufgobe 

n. Losung 

Abb.72. 
2. Lasung der 21. Aufgabe durch eine 

von den Wurzeln des II. Pramolaren und 
des ersten Molaren der rechten Seite ge· 
tragene feste Brucke. 

22. Aufgabe. 

Ersatz eines oberen zweiten Pramolaren. 

22.Aufgabe 

Abb.73. 

22. Aufgabe 

I. Losung 

Abb.74. 
1. Lasung der 22. Aufgabe durch eine 

von den Wurzeln des ersten Pramolaren 
und des ersten Molaren der rechten Seite 
getragene feste Brucke. 

!l.2..Auf9Clbe 
[. Lo, un9' 

Abb.75. 
2. Lasung der 22. Aufgabe durch eine 

feste Brucke, die auf der einen Seite mittels 
einer Goldkrone auf den ersten Molaren, 
auf der anderen Seite durch einen in eine 
GuBfullung eingelagerten Zapfen auf den 
ersten Pramolaren gestutzt ist. 
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Das von der einseitigen Stiitzung einer dem Ersatz eines oberen ersten 
Pramolaren dienenden Briicke Gesagte gilt auch von dem Ersatz des zweiten 
Pramolaren durch einen sog. Anhanger, der vom ersten Molaren mitgetragen 
wird. Wenn hier auch durch die starke Verankcrung des ersten Molaren im 
Kieferknochen mit drei in der Regel kraftigen, divergenten Wurzeln eine gra.Bere 
Widerstandskraft sowohl gegeniiber dem auf dem Tragerzahn ruhenden Kau
druck wie auch gegen die von dem Anhanger ausgeiibte Hebelwirkung gegeben 
ist, so ist dennoch der einseitigcn Stiitzung des Ersatzzahnes fiir 2.J auf ~ zu 
widerraten. Wenn 41 geschont werden soil, kann die Stiitzung des vorderen 
Endes der Briicke entweder durch einen Umgehungsbiigel auf !1 erfolgen, sic 
kann auch mittels eines in eine Gu.Bfiillung eingreifenden Zapfens (Abb. 75, 
Lasung II) geschehen 1. 

23. Au/gabe. 
Ersatz eines oberen ersten Molaren. 

23. Aufgabe 

Ahh.76. 

2~. Au£gQbe 

1. Losung 

Abb.77. 
1. Losung der 23. Aufgabe durch eine 

von den Wurzeln des II. Pramolaren und 
des II. Molaren der rechten Seite getragene 
feste Briicke. 

~.AufgQbe 

n. LOsung 

Abb.78. 
2. Losung der 23. Aufgabe: Stiitzung 

des Ersatzzahnes fiir !I auf 2J lmd ~. 

Analog der in Abb. 72 fiir den Ersatz eines oberen ersten Pramolaren ver
anschaulichten Losung, die ~ine Stiitzung auf den zweiten Pramolaren und 

1 Die durch die Verwendung von Halbkronen gegebenen Moglichkeiten werden, wie 
wir bereits eingangs dieses Abschnit1es erwahnten, hier nicht in Betracht gezogen, sondern 
spii.ter in dem von der Konstruktion der festen Briicke handelnden Kapitel besprochen. 
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den ersten Molaren vorsieht, kann, wenn der erste Pramolar ein intakter Zahn 
ist, der erste und zweite Molar hingegen eher fiir die Abtragung und Uberkappung 
reif erscheinen, der Ersatzzahn fiir ~ von einer auf ~ und ZJ ruhenden Briicken
arbeit mitgetragen werden. 

Fiir den Ersatz des ersten oberen Molaren durch eine Briicke gibt die 
Stiitzung auf ~ und 2J die normale Losung der Briickenaufgabe (Abb. 77 
Losung I). Es kommt eine einseitige Stiitzung des Ersatzzahnes fur ~ auf 2J 
und!l nur dann in Frage, wenn der II. und III. Molar geschwachte natiirliche 
Kronen, aber kriiftige gesunde Wurzeln besitzen und die Belastung des ersten 
Molaren gering ist (Abb. 78, Losung II). 

Fur die Stutzung des Ersatzzahnes fiir einen fehlenden 2. Molaren kommen 
nur der erste und der dritte Molar in Betracht. Der Ersatz eines dritten Molaren 
erubrigt sich. 

fJ) Im Unterkiefer. 

Die SchlieBung einer Einzelzahnlucke im Bereich der unteren Pramolaren 
und Molaren durch einen einseitig auf einen Nachbarzahn der Lucke gestiitzten 
Ersatzzahn ist im allgemeinen nicht statthaft. Die vertikale BiBdruck kommt 
im Kauakte durch die zwischen die Zahnreihen gelagerten Bissen einem solchen 
Anhanger gegenuber auch dann zur Geltung, wenn derselbe im LeerbiB in keinem 
Kontakt mit seinem Antagonisten steht. Lassen die besonderen Verhaltnissp 
des einzelnen Falles einer Einzelzahnlucke der unteren Backenzahnreihe gegen
uber keinen oder einen sehr abgeschwachten BiBdruck zur Wirkung kommen, 
wie dies beispielsweise der Fall sein kann, wenn im Oberkiefer eine Platten
prothese getragen wird, dann kann als Ausnahme die Lucke eines Pramolaren 
durch einen Anhanger geschlossen werden. Man sollte dann aber nicht einen 
einzelnen Nachbarzahn, sondern eine Verbindung mehrerer einander unmittelbar 
benachbarter Kronen den Anhanger tragen lassen. Es gelten hierfiir dieselben 
Voraussetzungen, die wir fiir die SchlieBung von Einzellucken der Backen
zahnreihe des Oberkiefers besprachen. 1m aUgemeinen soUte man aber, wie 
gesagt, auch im Unterkiefer von der Verwendung solcher Konstruktionen 
absehen. 

Als Regel hat auch fiir die SchlieBung von Einzelzahnlucken der unteren 
Backenzahnreihe eine Stiitzung auf die beiden der Lucke unmittelbar benach
barten Zahne zu gelten. Eine bildliche DarsteUung der sich hier ergebenden 
Aufgaben und ihrer Losungen eriibrigt sich im Hinblick auf die Analogie zu 
den gleichen Verhaltnissen im Oberkiefer. 

b) Stiitzung von festen Briicken, die der SchlieBung von Liicken dienen, die 
durch den Verlust mehrerer Zahne der Backenzahnreihen entstanden sind. 

a) L.ilcken, die von dmu Verlust zweier benachbarter Backenziihne 
herruhren. 

1m Oberkiefer. 
W 0 zwei einander benachbarte Zahne der Backenzahnreihe fehlen, ist 

eine Stiitzung der ihrem Ersatz dienenden Brucke auf die beiden der Lucke 
benachbarten Zahne die normale Losung. 1st die Valenz der Stutzpfeiler nicht 
durch besondere Verhaltnisse eingeschrankt, so kann jede Zweizahnlucke der 
Backenzahnreihe des Ober- und Unterkiefers durch eine von den beiden Nach
barzahnen der Lucke getragene Brucke geschlossen werden. Eine Einschrankung 
verdient diese Feststellung unter Umstanden hinsichtlich der Verwendung 
des dritten Molaren des Oberkiefers als Briickenpfeiler. 
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24. Aulgabe. 

Ersatz der beiden Pramolaren des rechten Oberkiefers. 

24. Aufgohe. 

Abb.79. 

24. Aufgabe 
l..,osung 

Abb. SO. 
Losung der 24. Aufgabe: Stutzung der 

Ersatzzalme fUr !J und .!J auf ~ und !J. 

25. Aulgabe. 

Ersatz des 1. und 2. Molaren des rechten Oberkiefers. 

Abb. S1. 

25. Aufgabe 
Losung 

Abb. S2. 
Losung der 25. Aufgabe: Stutzung der 

Ersatzzalme fur 2.1 und ~ auf 2J und !J. 

Die Stiitzung der Ersatzzahne fiir ~I auf £.J und ~ kann nur dann als 
hinreichend gelten, wenn ~ ein kraftig bewurzelter Zahn ist, der, stark im 
Knochen verankert, keine Lockerungserscheinungen aufweist. Der von uns 
weiter vorne gegebene Hinweis auf die nur bedingte Eignung des oberen 
dritten Molaren verlangt auch hier volle Beachtung. Die Gesamtstiitzung 
der Briicke kann man dadurch verstarken, daB man sie nach vorn tangential 
versteift, indem man !l als Mittrager heranzieht. 

1m Unterkiefer. 

l!'iir die gleiche Aufgabe im Unterkiefer verweisen wir auf das hinsichtlich 
der allgemeinen Eignung des dritten unteren Molaren auf Seite 576 Gesagte. 
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(J) LUcken, die von dem Verluste zweier nicht benachbarter Backenziihne 
herruh1'en, 

Bei der SchlieBung von Liicken, die von dem Verluste zweier nicht 
benach barter Zahne herriihren, hangt die Entscheidung der Frage, ob zwei 
Stiitzen als Trager einer dem Ersatz dieser beiden Zahne dienenden Briicke 
geniigen, ganz von der Art und Starke des fiir sie anzunehmenden BiBdruckes 
und von der Widerstandskraft der als Trager vorhandenen Zahne abo 

26. Autgabe. 
Ersatz des erst en Pramolaren und des erst en Molaren einer Oberkieferseite. 

26. Aufgabe 

Abb.83. 

26. Aufgabe 
Lo.sung 

Abb.84. 
Losung der 26. Aufgabe: Stiitzung der 

Ersatzziihne fiir .!1 und ~ auf 2.J und 1.J. 

Wenn ~ und 2J kraftige Stiitzen abgeben und es nach den BiBverhaltnissen 
des Mundes, sowie durch die Gestaltung der Kauflache moglich ist, die Briicken
glieder .!I und ~ im wesentlichen unter vertikalem BiBdruck zu halten, dem 
nur einseitig gestiitzten :!l gegeniiber aber eine funktionelle Inanspruchnahme 
auszuschalten, geniigt die Stiitzung auf £J und 2.J; der Ersatzzahn fiir.!l behalt 
in diesem FaIle iiber seinen kosmetischen Wert hinaus durch die seitliche Stiizung 
des rechten Eckzahnes Bedeutung fiir die Erhaltung des normalen Kontaktes 
der Vorderzahne. 

Bestehen irgendwelche Bedenken gegen eine ausschlieBliche Stiitzung auf 
51 und 71, die in einer Uberlastung der betreffenden Kieferseite oder in einer 
N eigung-zur Lockerung begriindet sein konnen, so ist 31 als dritte Stiitze der 
Briicke heranzuziehen. -

Das hier fiir die Stiitzung einer dem Ersatz von ~ und ~ dienenden Briickc 
Gesagte gilt auch fiir eine Briicke zur SchlieBung der Liicke 51 und 71. 

1m Unterkiefer haben wir uns der gleichen Aufgabe gegeniiber nach den
selben Gesichtspunkten zu richten. 

'Y) Liicken, die dUl'ch das/<'ehlen dreier Ziihne dm' Hackenzahnreihe 
bed'ingt sind, 

Fehlen drei Backenzahne einer Kieferseite, so haben wir bei der Priifung 
der Anordnung der Stiitzpfeiler einer Briicke, die dem Ersatz dieser Zahne 
dienen soIl, zwischen denjenigen Fallen zu unterscheiden, in denen die Reihe 
der Pramolaren und Molaren zwei Liicken aufweist, deren eine einer, deren 
andere zwei fehlenden Kaueinheiten entspricht und denjenigen Fallen, in denen 
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eine auf den Verlust dreier nebeneinanderstehender Zahne zuruckzufUhrende 
Lucke besteht. 

1. Falle, in denen die drei fehlenden Zahne der Backenreihezahn 
zwei Lucken entsprechen. 

27. Aufgabe. 
Ersatz des ersten Pramolaren und des erst en und zweiten Molaren einer Seite 

des Oberkiefers. 

27. Aufgobe 

Abb.85. 

2'7. Aufgabe 
Losung 

Abb.86. 
Losung der 27. Aufgabe durch eine auf 
~ und!J gestiitzte feste Briicke. 

27 Aufgabe 
Losung 

Abb.87. 
Losung der 27. Aufgabe im Unterkiefer 

durch eine von 8 5 31 getragene £este Briicke 

Die normale Lasung der 27. Aufgabe wird stets die Stutzung der 
festen Brucke auf 8 5 31 sein; nur unter besonders gunstigen Verhaltnissen, 
d. h. wenn keine starke Belastung der Brucke anzunehmen ist und ~ und ~ 
besonders kraftige Pfeiler. sind, darf von der Stutzung auf ~ abgesehen und 
diese auf 8 51 beschrankt werden. 

1m allgemeinen gewinnen fUr diese Aufgabe bereits die auf eine weitere 
Entlastung hinzielenden Erwagungen Bedeutung; wie sie bei der Uberbruckung 
langerer Strecken der Backenzahnreihe erforderlich sind. Wir verweisen auf 
die an Aufgabe 28 geknupften Erorterungen. 

2. Lucken, die d urch das Fehlen dreier ne beneinander stehender 
Zahne der Backenzahnreihe bedingt sind. Fur den Ersatz der fehlenden 
drei Molaren einer Kieferseite kommt eine feste Bruckenarbeit nicht in Betracht. 
1st im Bereich des vorderen Zahnbogens von 51 bis f5 eine Bruckenarbeit oder eine 
Kombination von Brucken- und Befestigungsarbeiten gespannt, die eine bedeu
tende Festigkeit in sich besitzt, mit den tragenden Wurzeln stark verbunden und 
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durch dieselben iiber das fiir den Belastnngsausgleich edorderliche MaB hinaus 
gestiitzt ist, so darf man es wagen, einer solchen vom zweiten Pramolaren der 
einen bis zum zweiten Pramolaren der anderen Seite reichenden Briicke beiderseits 
einen Anhanger in der Form und Starke eines Mo]aren anzuhangen (Abb. 88). 
Steht der ganze Bogen in fester Artikulation mit der Gegenzahnreihe, so besteht 
keine Gefahr, daB durch solche Anhanger eine lTherlastung eintreten wiirde; 
ist der Anhanger aus einem GuB mit den Kronenkorpern der Pramolaren her
gestellt oder breit angelotet, so kann sich auch kein Bruch oder ein Verbiegen 
im Material ereignen. 

Abb.88. 
Dem Ersatz von 61 f6 dienende Anhanger, getragen an einem Stut,zverbande, del' aus 

ciner in 32TT 1 2 3 eingelassenen Stutzschiene lind beiderseits zwei Pramolarenkronen 
besteht. 

28. AuJaabe. 

Ersatz des 2. Pramolal'en, des 1. und 2. Molaren einer Kieferscite. 

28. Aufgabe 

Abb.89. 

28. Aufgabe 
Losung 

Ahb.90. 
L6sung der 28. Aufgabe durch eine 

von iJ nnd ~ getragene Brucke. 

Eine solche Konstruktion stellt zwar die Kaufahigkeit in ziemlich weit
gehender Weise wieder her, sie bedeutet aber keineswegs eine Rekonstruktion 
des Gebisses im Sinne einer Wiederherstellung des vollkommenen Artikulations
gleichgewichtes. bie kann dahel' auch nicht als Losung der Aufgabe gelten, die 
drei Mahlzahne einer oder beider Seiten des Ober- oder Unterkiefers zu ersetzen 
auch wird man in praxi die Konstruktion nur anwenden, wenn es an sich angezeigt 
ist, im Bereich des vorderen Zahnhogens Kronen, Briicken oder Stiitzverhin
dungen anzulegen, die die zweiten Pramolaren mit umfassen und stark genug 
erscheinen, um beiderseits je eillen Anhanger mitzutragen. 
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Der Ersatz der .. drei nebeneinanderstehenden Backenzahne 7651 oder 
7651 verlangt die Uberbriickung einer relativ langen Strecke. Dieser an sich 
fiir die Wahl der Trager und den Ausgleich zwischen Belastung und Entlastung 
bedeutsame Umstand erhalt dadurch erhohte Bedeutung, daB es sich um den 
am starksten yom vertikalen Kaudruck belasteten Teil des Zahnbogens handelt, 
daB dem ersten Pramolaren gegeniiber unter Umstanden die transversale Kompo
nente der BiBwirkung nicht unerheblich zur Geltung kommen kann und daB 
die dritten Molaren, insbesondere diejenigen des Oberkiefers nur einen ein
geschrankten Wert als Briickenpfeiler besitzen. 

Nichtsdestoweniger kann unter normalen BiBverhaltnissen, wenn die Arti
kulation der Zahnreihen, abgesehen von der zu schlieBenden Liicke eine voll
kommene ist, wenn die Tragerzahne als in jeder Hinsicht wohl geeignete kraftige 
Briickenpfeiler gelten konnen und auch der umgebende Knochen durchaus 
widerstandsfahig und gesund ist, die Stiitzung auf den ersten Pramolaren und 
den dritten Molaren hinreichen, um den Ersatz der drei fehlenden Backzahne 
7651 bzw. 7651 in der Form einer festen freischwebenden Briicke zu ermog
lichen. Es muB bei der Konstruktion einer solchen Briicke alles geschehen, 
um einer Uberlastung oder dem Zustandekommen schadlicher BiBwirkungen 
vorzubeugen. Die Kauflachen diirfen an keiner Stelle auch nur um ein weniges 
zu hoch und miissen so gehalten sein, daB eine vollige Verteilung des BiB
druckes auf die gesamten Zahnreihen gewahrleistet ist. - Um den transversalen 
BiBdruck der Briicke gegeniiber abzuschwachen, muB die Bildung steiler, zu 
stark hervortretender Kauhocker vermieden werden. 

Wenn ungiinstige Belastungsverhaltnisse fiir die Briicke vorliegen, oder 
wenn der erste Pramolar und der dritte Molar keine kraftigen Briickenpfeiler 
abzugeben versprechen, sondern nach Form und GroBe ihrer Wurzel und ihrer 
Verankerung im Knochen der anzunehmenden Belastung nicht gewachsen 
erscheinen, so ist die Stiitzung auf 841 bzw. 841 nicht hinreichend. Wenn wir 
in solchem Falle nicht vorziehen, unter Verwendung einer abnehmbaren Sattel
briicke einen Teil der Briickenlast yom Kiefer tragen zu lassen oder durch eine 
Plattenprothese dieselbe ganz auf den Kiefer zu leiten, miissen wir weitere 
natiirliche Zahne zur Stiitzung der festen freischwebenden Briicke heranziehen. 
Es kann dies zunachst dadurch geschehen, daB der neben dem vorderen Briicken
pfeiler stehende Eckzahn als Mittrager der Briicke verwandt wird. Wenn es 
dabei gelingt, den sagittal wirkenden BiBdruck dadurch stark abzuschwachen 
oder ganz auszuschalten, daB man die Gegenzahne der beiden vorderen Trager
kronen auf diese im KopfhiB oder wenigstens in moglichst steilem BiB auf
treffen laBt, ist durch die Heranziehung des Eckzahnes ein betrachtlicher 
Nutzen fiir die Stiitzung der Briicke gewonnen. Gelingt es nicht, den beiden 
nach Einschaltung des Eckzahnes vorhandenen vorderen Tragerzahnen eine 
KopfhiBstellung zu geben, so kann unter Umstanden auch dann noch dem 
ersten Pramolaren gegeniiher die transversale Komponente des BiBdruckes, 
dem Eckzahne gegeniiher aber eine aus der transversalen und der sagittalen 
Komponente resultierende Drehwirkung so stark zur Geltung kommen, daB 
die Briicke einer solchen Belastung auf die Dauer nicht ausgesetzt bleiben diirfte. 

In diesem Falle ist es erforderlich, die sagittale Versteifung der Briicke 
mit einer transversalen Versteifung zu kombinieren, indem man Zahne der 
anderen Kieferseite mit heranzieht. Es kann dies dadurch geschehen, daB 
man die Briicke innerhalb des Zahnbogens iiber die Mittellinie hinaus weiter
fiihrt, oder man kann die transversale Versteifung durch einen iiber das Gaumen
dach hin weitergefiihrten Biigel bewirken. Die Weiterfiihrung einer bislang 
nur in sagittaler Richtung versteiften Briicke innerhalb des Zahnbogens iiber 
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die Mittellinie hina:us hat naturgemiiB zur Voraussetzung, daB der Zustand 
der natiirlichen Zahne, die zur Anlage dieser zirkularen Versteifung in Anspruch 
genommen werden miissen, ihre Abtragung oder Devitalisation rechtfertigt. 
Es kann dies der Fall sein, wenn die natiirlichen Kronen so defekt sind, daB der 
Ersatz durch kiinstliche untereinander verbundene Kronen angezeigt ist; auch 
kann eine beginnende Lockerung der V orderzahne die Stiitzung durch eine 
in die Riickseite eingelassene Stiftschiene erfordern, die dann, mit der Brocke 
verbunden, der transversalen Stiitzung dient und von der gagittalen Versteifung 
der Brocke profitiert, oder es kann, wenn Liicken in der Frontzahnreihe bestehen, 
die Anlage einer transversal versteiften Briicke an sich geboten sein, deren Ver
bindung mit der sagittal versteiften Brocke des Backzahnbereiches dann ein 
Gebot des Krafteausgleiches ist. Wir werden diesen Weg bei Besprechung der 
nachsten Aufgabe an Beispielen erlautern (vgl. Abb. 97 und 98). 

Wenn diese eben genannten Voraussetzungen nicht gegeben sind und eine 
geschlossene Reihe gesunder Zahne abgetragen werden miiBte, um die Brocke 
innerhalb des Zahnbogens iiber die Mittellinie hinauszufiihren, steht uns in dem 
Versteifungsbiigel ein Hilfsmittel zur Verfiigung, durch das eine transversal
sagittale Versteifung in vollkommener Weise erreicht werden kann, ohne daB 
erhebliche Opfer an natiirlichem Zahnmaterial gebracht werden miissen. Da wir 
hier dem Biigel zuerst begegnen, seien an dieser Stelle einige Hinweise auf die 
Einfiihrung und Entwicklung dieses fiir die Verankerung der Brocke iiberaus 
wichtigen Hilfsmittels gegeben. Auf die Anwendung des Biigels werden wir 
spater zurockkommen. 

Der Biigel wurde 1906 von Bryan 1 unter der Bezeichnung "Kieferbiigel" 
(over-arch-bar) in der Form eines von einer Kieferseite zur anderen gefiihrten, 
auf der einen Seite verloteten, auf der anderen Seite abschraubbaren Biigels 
eingefiihrt. Der Biigel, den Bryan, wie er berichtet, bereits seit dem Jahre 1884 
erprobt hatte, fand eine vielseitige Anwendung (Abb. 196). So wurde er von 
Thiersch 2 auch zur Versteifung der freien Enden um den ganzen Kieferbogen 
herumfiihrender Stiitzprothesen gebraucht und von demselben Autor hinsicht
lich seiner Befestigung verbessert; Thiersch versenkte die Biigelenden in 
die Brockenkorper und verschraubte sie. Er erzielte dadurch eine festere 
Verbindung. Der Biigel wurde bald von denjenigen Prothetikern, die sich um 
die systematische Losung des Problems des Krafteausgleiches bei Brockenarbeiten 
bemiihten, in seinem Wert erkannt. Riechelmann 3 und kurz nach ihm 
Rumpel 4 betrachteten den Biigel im Lichte der inzwischen der Prothetik 
gewordenen Erkenntnisse auf seine Bedeutung und seine Aufgaben und suchten 
ihn der empirischen Anwendung zu entziehen. Rumpel fiihrte den Begriff 
"Versteifungsbiigel" ein, wahrend Riechelmann auf Grund seiner Unter
suchungen zwischen dem reinen Versteifungsbiigel, der, iiber den Gaumen 
hingefiihrt, lediglich der Versteifung fester Brocken gegeniiber schadlichen BiB
druckkomponenten dient, und dem Entlastungsbiigel unterschied, der zur 

1 Bryan, L. C.: Der Kieferbiigel (over-arch-bar) bei Briickenarbeiten. Dental Brief 
Philadelphia, Nov. 1904. Schweiz. Vjschr. Zahnheilk. 16, Nr 1 (1906). 

2 Thiersch: Eine Verbesserung von Bryans Uberkieferbogen. Ref., gehalten an 
der 13. Jahresversammlung der American Dental Association of Switzerland. Ziirich 1909 
(Nov.). Schweiz. Vjschr. Zahnheilk. 20 (1910). 

3 Riechelmann, Otto: Der Transversalbiigel fiir Platten und Briickenarbeiten. 
Vortrag gehalten auf der Versammlung Siidwestdeutscher und Schweizer Zahnarzte, Okt. 
1910. Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 1911. - Derselbe: Der Entlastungsbiigel (Transversal
biigel) unter dem Gesichtspunkt der Druckwirkung im Munde. Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 
1912. - Derselbe: Beitrag zu systematischen Prothetik. Berlin: H. MeuBer 1920. 

4 Rumpel, C.: Mechanisch-statische Betrachtungen iiber den Transversalbugel bei 
Unterkieferprothesen. Dtsch. zahnarztl. Wschr. Hi, Nr 1 (1912). 
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Stiitzung des oder der freien Enden herausnehmbarer B!iicken Verwendung 
findet, die mit festen Briicken kombiniert und gelenkig verbunden sind. Riechel
mann betonte die Notwendigkeit, den Versteifungsbiigel stets abnehmbar 
anzulegen und fiihrte die Querreiterklammer zu seiner Befestigung ein, indem er 
darauf hinwies, daB es in vielen Fallen angezeigt sei, durch die vorzeitige Anlage 
der Querrille fiir diese Klammer die Moglichkeit vorzubereiten, die Briicke 
spater durch einen Versteifungsbiigel mit einem Stiitzpunkt der anderen Seite 
zu verbinden oder sie mit einer herausnehmbaren Briicke zu kombinieren. 

Fiir die Verbindung des Versteifungsbiigels mit der Briicke, deren Stiitzung 
er dienen soll, berechnet Riechelmann die Einwirkungsstelie der Mittelkraft. 
FUr die Wahl der Stelle der Verankerung der Biigel auf der anderen Kieferseite 
ist in erster Linie die· Richtung der Versteifungskraft, die erzielt werden soIl, 
maBgebend. Wenn es sich darum handelt, unter mehreren Zahnen, die in einem 

Abb.91. 
Entlastung der Pfeiler einer von L! bis 

l!gefiihrten festen Briicke durch einen zur 
anderen Kieferseite gefiihrten Versteifungs
biigel mit Verschraubung. 

Abb.92. 
Stiitzung einer dem Ersatz von 7 6 51 

dienenden festen Briicke durch einen zum 
ersten Molaren der anderen Kieferseite 
gefiihrten Versteifungsbiigel mit Quersattel
klammern nach Riechelmann. 

Bereich liegen, innerhalb dessen jede Verankerung den gewiinschten Ausgleich 
geben wiirde, den- oder diejenigen auszuwahlen, an denen man den Biigel ver
ankem will, so wird der Wunsch, gutes gesundes Zahnmaterial zu schonen und 
weniger wertvolle Zahnkronen fiir die Einlagerung der Querreiterklammer oder 
fUr die Anbringung einer Verschraubung abzutragen, fiir die Wahl mitbestimmend 
sein. Auch ist es fiir die Stiitzung an sich ohne Belang, ob die Befestigung 
des Biigels durch eine Verschraubung, wie wir sie in zahlreichen Fallen mit 
bestem Erfolge verwandten oder durch eine Querreiterklammer nach Riechel
mann erfolgt. Wir sehen in Abb. 91 einen Biigel, der der transversalen Ver
steifung einer von f4 zu f8 fiihrenden Briicke, an 41 und 51 verschraubt, dient, 
wahrend Abb. 92 die Verankerung einer von !l zu ~ fiihrenden, dem Ersatz 
von 7651 dienenden Briicke mittels einer Riechelmannschen Querreiter
klammer am ersten Molaren der linken Kieferseite zeigt. 

d) LUcken der Backenzahnreihe, die durch das Fehlen von vier Ziihnen 
bedingt sind. 

Die Strecke, die zwischen dem Eckzahn und dem dritten Molaren liegt, 
ist zu lang, als daB die Stiitzung auf die beiden der Liicke unmittelbar benach
barten Zahne :!J und ~ fUr eine dem Ersatz der fehlenden Pramolaren und 
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Molaren dienende feste Briicke geniigen konnte; der BiBdruck der normaler
weise auf den 6 Zahnen ~ bis 81 (31 bis 81) ruht, ist als Summe zu bedeutend, um 
von den beiden Tragerzahnen 81 und ~ (81 und 3]) ailein ausgehalten zu werden 
Durch eine solche unzulangliche Stiitzung auf jederseits nur einen Pfeiler wiirden 
sehr ungiinstige Verhaltnisse fUr den Belastungsausgleich entstehen. Wahrend der 
hintere Teil der Briicke in vorwiegend vertikaler Richtung belastet ist, kommt 
der vorderen Partie der Briicke gegeniiber auch bei vorsichtiger ~staltung der 
BiBflachen die transversale, dem Eckzahn gegeniiber auch noch die sagittale 
BiBdruckkomponente zur ~ltung. So setzt hier eine Drehwirkung ein, die das 
vordere Briickenende im Oberkiefer buccalwarts, im Unterkiefer lingualwarts 
zu drangen sucht. Die Briicke wird nun zum Hebel, dessen Drehpunkt an dem 
dritten Molaren liegt, so daB die Kraft am Eckzahn im Sinne des dort wirkenden 
BiBdruckes ansetzt, wahrend das andere Mal der Unteistiitzungspunkt am 

29. Aufgabe. 

Ersatz beider Pramolaren sowie des 1. und 2. Molaren einer Kieferseite 
durch eine feste Bruckenarbeit. 

Aufgabe 29. 

Abb.93. 

Eckzahn und der Angriffspunkt der Kraft am dritten Molaren liegt. FUr die 
Art und Starke der wechselnden, einander ablOsenden und ineinander iiber
gehenden Rebelwirkungen sind neben der Lange des Rebels, der ~staltung 
der Briickenkauflache und der Art des Bisses der ~genzahne aile biologischen 
Momente von Bedeutung, die sich aus den normalen und pathologischen Ver
haltnissen der Tragerzahne und ihrer Umgebung ergeben. Die in Betracht 
kommenden Kraftwirkungen sind viel zu kompliziert, die Grundlagen fiir ihre 
Berechnung zu wenig zuverlassig und konstant, als daB wir das Kraftespiel 
entwirren, die Krafte im einzelnen messen und ziffernmaBig fiir die Schaffung 
der erforderlichen Widerstande in Rechnung setzen konnten. So ist es unmoglich, 
diese Faktoren mathematisch formuliert in den Behandlungsplan einzusetzen. 

Die schadlichen Folgen eines mangelhaften Ausgleiches der Belastung und 
Entlastung der Briicke 81 bis 31 bzw. ~ bis~, denen die gleichen Einwir
kungen an anderen langen Briicken ini Backenzahnbereich entsprechen, sehen 
wir in der Loslosung eines oder beider Befestigungsteile von ihren Trager
stiimpfen, in einer Verdrangung oder Lockerung der Pfeiler oder in 
einem Materialbruch zutage treten. Eine Loslosung der Befestigungsteile 
ist die am haufigsten beobachtete Erscheinung. Die Loslosung kann am vorderen 
Briickenpfeiler beginnen, indem die Eckzahnkrone gewissermaBen von dem 
Pfeiler losgedreht wird. 1st sie erst ein wenig gelockert, so kommt dem dritten 

39* 
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Molaren gegeniiber eine der Lange des Hebelarmes entsprechende Hebelwirkung 
zur Geltung, die allmahlich zur Lockerung der hier als Anker dienenden· Krone 
fiihrt. Der Lockerungsvorgang kann sich auch in umgekehrter Reihenfolge 
abspielen, indem zuerst die Molarenkrone und dann erst die Eckzahnkrone 
ihren Halt verliert. Da die natiirlichen Kronen der dritten Molaren bei ihrer 
Herrichtung zu Tragerstiimpfen zumeist im Verhaltnis zu ihrer GroBe ziemlich 
weit abgetragen werden miissen, damit hinreichend kraftige Kronendeckel 
angebracht werden konnen, finden die Kronenringe haufig keinen sehr starken 
Halt an den Stiimpfen. Auch die Einlotung von Stiften geniigt oft nicht, urn 
die Krone im Verhaltnis zu der starken Belastung der Briicke hinreichend zu 
verankern. Nicht selten besteht lange Zeit eine einseitige kaum merkliche 
Lockerung der Briicke, die sich im BiB zunachst nur durch ein feines Geriiusch 
kund tut, spater aber, wenn sich der Zahnstumpf zu zersctzen und faules Material 

Aufgabe29 
Losung 

Abb.94. 
Bedingt zulassige L6sung der 29. Auf

gabe durch eine von ~ und ~ getragene 
feste Briicke. 

Abb.95. 
Die Anwendung des'Versteifungsbiigels 

mit Querreiterklammern (nach Rieche 1-
m ann) zur transversalen Versteifung der 
in Abb. 94 als bedingt zulassigen L6sung 
der 29. Aufgabe gezeigten festen Briicke. 

sich unter der Krone oder Kappe zu sammeln beginnt, auch durch den fauligen 
Geruch und Geschmack bemerkbar wird. 

Die Lockerung eines als Briickenpfeiler dienenden oberen Weisheitszahnes 
ist hiiufig zu beobachten, eine Lockerung des unteren Weisheitszahnstumpfes 
tritt selten ein, noch seltener beobachten wir eine Lockerung des Eekzahnes. 

Zu einem Materialbruch kann es infolge der unausgeglichenen Belastung 
an verschiedenen Stellen kommen. Vor aHem ist der Stilt der vorderen Trager
zahne sehr stark beansprucht, wenn die Eckzahnkrone dem seitlichen BiBdruck 
nachzugeben beginnt, so daB der durch den Wurzelring gegebene Halt verI oren 
geht. Der ganze seitliche BiBdruck ruht dann auf dem Stifte und fiihrt nicht 
selten zu einem Bruch desselben. Auch zu einem Bruch des Briickenkorpers 
oder der Verbindungsstellen desselben kann es infolge der starken BeJastung 
einer so langen, nur an den Enden gcstiitzten Briicke kommen. 

Jeder erfahrene Praktiker, der sich viel mit dem Bau und der Anwendung 
fester Briickenarbeiten befaBte und ofter in die Lage kam, die Uberbriickung der 
langen Strecke yom Eckzahn bis zum dritten bzw. vierten Molaren vornehmen 
zu miissen, hat zweifellos mit den Schwierigkeiten zu kiimpfen gehabt die sich 
daraus ergeben, daB die Eckzahngegend als Ubergangsstelle des durch die ver
tikalen Komponenten verstiirkten horizontal en BiBdruckes von der transver
salen in die sagittale (bzw. umgekehrte) Richtung der Ort einer besonderen 
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Kraftespannung im Zahnbogen ist. Ais auBeres Zeichen der Intensitat des 
Gegenbisses pflegt sich an der Schneidekante und an der Riicktm· bzw. Lippen
fliiche der natiirlichen und kiinstlichen Eckzahnkronen die Stelle des Auftreffens 
der Gegenzahne als blank polierte, oft stark abgenutzte Gleitflache auszupragen. 
Diese BiBmarken, die wie schiefe Ebenen wirken, lassen an ihrer Lage und 
Abschragung deutJich die seitJiche Belastung bzw. die Drehwirkung des Bisses auf 
den Eckzahn erkennen. Sie finden sich auch dann, wenn das Artikulations
gleichgewicht des Gesamtbisses ein annahernd vollkommenes ist und es scheint 
als ob nicht die normale Kaufunktion allein, sondern in vielen Fallen eine yom 
Patienten gewohnheitsmaBig ausgeiibte Verschiebung der vorderen ZahnbOgen 
gegeneinander, die ohne ein Auftreffen der Molaren zustande kommt, mit fiir 
die Uberlastung des Eckzahnes und fiir eine Verdrangung der von ihm ge
tragenen kiinstlichen Krone verantwortlich ist (nachtliches Knirschen). 

Dieser ungiinstigen Belastung des vorderen Briickenendes gegeniiber bringt 
die Einbeziehung des seitlichen Schneidezahnes nur in seltenen Fallen einen 
hinreichenden Ausgleich. Trotzdem diese MaBnahme bereits zu einer trans
versalen Versteifung der Briicke beitragt, kann das in der Gesamtbelastung 
des Eckzahnes zur Geltung kommende Drehmoment durch die Einschaltung 
des seitlichen Incisivus unter Umstanden infolge der Verstarkung der sagittalen 
Komponente zunehmen. 

Die in Abb. 94 angenommene Stiitzung einer dem Ersatz von 7 6 5 41 
dienenden festen Briicke auf ~ und 3 21 kann daher nur unter besonders giinstigen 
Verhaltnissen geniigen. 

Die Voraussetzungen fiir die Zulassigkeit dieser Losung sind: 
1. DaB der Caninus sowohl wie der seitliche Incisivus lange kraftige Wurzeln 

besitzen, die in gesunden starkwandigen Alveolen ruhen und daB auch 
der dritte Molar gut entwickelte, im Knochen fest verankerte Wurzeln 
aufweist. 

2. DaB den als vordere Anker der Briicke dienenden Zahnen 321 eine 
fiir die Ausschaltung oder starke Abschwachung des seitlichen BiB
druckes giinstige SteHung (KopfbiB-, Vor- bzw. RiickbiBsteIlung) gegeben 
werden kann. 

3. DaB der Korper der Briicke moglichst gradlinig yom vorderen zum 
hinteren Pfeiler gefiihrt wird und daB bei der Gestaltung der Kauflache 
aIle das Hervortreten der transversalen BiBdruckwirkung fordernden 
Formen vermieden werden. 

4. DaB die Artikulation des Gesamtbisses fUr den Ausgleich der auf der 
Briicke ruhenden Belastung sehr giinstig und der Dreipunktkontakt im 
Kauakt erhalten bzw. wiederhergestellt ist. 

Sind die ebengenannten Vorbedingungen nicht erfiiIlt, so miissen wir uns, 
sofern die prothetische Aufgabe. durch eine feste Briicke gelost werden solI, 
nach anderen entlastenden Momenten umsehen. Es stehen uns, wie wir bereits 
bei Besprechung der vorigen Aufgabe anfiihrten, zwei Wege offen, die Stiitzung 
zu verstarken. Der eine Weg ist in der Anwendung des von einer Kieferseite 
zur anderen gefiihrten Biigels und der durch ihn bewirkten transversalen 
Versteifung, der andere in der Herumfiihrung der Briicke um einen Teil des 
Zahnbogens bzw. um den ganzen Bogen gegeben (zirkulare Versteifung). Beide 
Wege fiihren zu einer Entlastung der Pfeiler. 
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4. Die Stiitzung fester Briicken, die yom Bereich der Backenzahne 
auf die vordere Zahnreihe, bzw. urn den Kieferbogen herumreichen. 

Die Moglichkeiten fiir die Ausdehnung solcher Briicken, die dem Ersatz 
mehrerer nebeneinander fehlender Backen- und Mahlzahne dienen (s. Auf
gabe 29) und dabei von den der Lucke nachstbenachbarten Pfeilern ungeniigend 
gestiitzt erscheinen, auf die Vorderzahnreihe und dariiber hinaus auf die andere 
Kieferseite sind sehr mannigfaltig. 

Wenn wir dieselben zunachst unter Zugrundelegung des Falles betrachten, 
den wir als Aufgabe 29 besprachen, in dem es sich urn den Ersatz der beiden Pra
molaren, sowie des ersten und zweiten Molaren einer Kieferseite handelte, so 
sahen wir bislang, daB die Stiitzung auf die beiden der Lucke unmittelbar be
nachbarten Zahne!J und ~ unter keinen Umstanden als geniigend ~ngesehen 
werden konnte, und daB die Briicke nur unter ganz besonders giinstlgen Urn
standen als durch 3 21 und ~ hinreichend gestiitzt schien. Wenn wir nun inner
halb der Zahnreihe weitergehen, so zeigt es sich, daB selbst die Miteinbeziehung 

Abb.96. 
Stiitzung einer dem Ersatz von 7 6 5

1
41 

dienenden festen Brocke auf ~ und !!.!.2: 
Abb.97. 

Verbindung einer dem Ersatz von 14 5 6 7 
dienenden festen Briicke mit einer der 
Stiitzung der Vorderzii.hne dienenden Stift
schiene. 

des mittleren Schneidezahnes in manchen Fallen nicht hinreicht, urn die Stiitzung 
der Briicke zu sichern. Die transversale Entlastung tritt erst in vollem MaBe in 
Erscheinung, .wenn die versteifende Verbindung sich iiber die Mittellinie des 
Zahnbogens erstreckt, sie wird urn so vollkommener, je weiter die Briicke auf 
die andere Kieferseite hiniibergreift. Wenn es gelingt, den vorderen Trager
kronen gegeniiber die sagittale BiBdruckkomponente dadurch stark auszu
schalten, daB man den Zahnen die Kopf- bzw. RiickbiBstellung zu den Anta
gonisten gibt, so kann eine Stiitzung des vorderen Endes auf ~ geniigen. 
Kosmetische Riicksichten aber verbieten iill Hinblick auf den auffallenden 
unharmonischen Ausdruck, den die Frontzahnreihe erhalt, wenn die kiinst
lichen Vorderzahne eine von derjenigen ihrer natiirlichen Nachbarn abweichende 
Stellung einnehmen, haufig eine solche MaBnahme. Wir miissen daher, sofern 
wir nicht auf die Anwendung einer festen Briickenarbeit verzichten oder mit 
Hilfe eines Versteifungsbiigels eine Entlastung herbeifiihren wollen, weitere 
benachbarte Zahne in den Briickenverband einbeziehen, wie dies Abb. 96 zeigt. 

Die Entscheidung der Frage, ob solches Vorgehen zulassig ist, hangt, wie 
wir bereits sagten, sehr wesentlich von dem Zustand der Vorderzahne und von 
deriBeantwortung der Frage ab, ob sich die Abtragung und Uberkronung der
selben an sich rechtfertigt. Eine Reihe gesunder wertvoller Zahne der Stiitzung 
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einer Brucke zu opfern, die eine Lucke der Backenzahnreihe zu schlieBen be
stimmt ist, wurde nicht zulassig sein. Wenn es aber an sich gebotel'l erscheint, 
mehrere nebeneinanderstehende Vorderzahne mit Kronen zu versehen, urn sie 
zu erhalten, ist die Herstellung einer Kronenverbindung, die eine feste Stutzung 
fUr die Brucke abgibt, recht wohl moglich und angezeigt. Besteht eine Locke
rung der Vorderzahne, die ihre Stutzung erheischt, so kann die Versteifung 
und damit die verstarkte Stutzung einer im Bereich der Backen- und Mahl
zahne uber eine breite Lucke gespannten Brucke auch dadurch erfolgen, daB 
ihre vordere Tragerkrone (Anker) mit einer in die Ruckseite der ubrigen Vorder
zahne eingelassenen Stutzschiene verbunden wird (Abb. 97). 

Haufiger als durch Kronenverbindungen und Stutzverbande kann die 
Versteifung durch Bruckenverbindungen innerhalb des Zahnbogens herbei
gefUhrt werden. Wenn die Zahnreihe eines Kiefers mehrere Lucken aufweist, 
die so zueinander gelegen sind, daB eine Verbindung der ihrer SchlieBung 
dienenden Brucken zu einer groBen Brucke moglich ist, wird man in der Regel 
die Herstellung einer solchen Verbin
dung vorziehen (Abb. 98). 

Wenn auf beiden Kieferseiten inner
halb der Backenzahnreihen und zu
gleich im Bereich der V orderzahne 
groBere Lucken bestehcn und kraftige 
Pfeiler in einer fur die Verteilung des 
Kaudruckes gunstigen Anordnung vor
handen sind, kann die SchlieBung der 
Lucken durch eine groBe den ganzen 
Zahnbogen erganzende feste Brucke 
erfolgen. J e nach der Verteilung der 
vorhandenen naturlichen Zahne auf den 
Zahnbogen muB die fUr die einzelnen 
Strecken des Bruckenbogens erforder
liche Stutzung nach den Gesichts
punkten beurteilt werden, die fur Einzel
brucken Geltung haben wurden. Auch 

Abb.98. 
Zu Aufgabe 29. Ersatz von 7 6541 und 

L.!! durch cine von 8 3 2 113 getragene 
Brucke. 

wenn infolge der Versteifung mit einer erheblichen EntIastung der Pfeiler 
zu rechnen ist, so hat diese immerhin ihre in der Valenz der einzelnen 
Stutzpfeiler und in ihrer Stellung im Rahmen des ganzen Gefiiges und 
der spezitischen Belastung der einzelnen Strecken des Bogens begrundeten 
Grenzen. Der Umstand, daB die Brucke auf einem lebenden, in seinen 
verschiedenen Abschnitten ungleich widerstandsfahigen Fundament ruht, das 
im Laufe der Zeit Veranderungen erfahrt, der Umstand, daB das Material 
der Brucke trotz aller Starrheit und inneren Festigkeit eine gewisse Elasti
zitat und Nachgiebigkeit behalt, laBt unter Umstanden eine Ungleichheit 
der Widerstandskraft an den verschiedenen Punkten des Bruckenbogens fort
bestehen und sich auf die Dauer schadlich auswirken. Es ist daher ratsam, 
sich nicht absolut auf den durch die Versteifung gegebenen Krafteausgleich 
zu verlassen, sondern immerhin die Belastung der einzelnen Strecken der Brucke 
und die gegen sie wirkenden Widerstande nach den fur die einzelne Brucke 
gcltcndnn GOFlichtRpnnkten mit in Betracht zu ziehen. 

1m vorderen Teil des Bruckenbogens darf die Strecke, die ohne Zwischen
stutzung von dem Pfeiler der einen zu demjenigen der anderen Seite gefuhrt 
wird, nicht langer sein, als bei einer einzelnen Brucke, die nur dem Ersatz 
der V orderzahnreihe dient. Wir fanden fur diese, daB mindestens die beiden 
Eckzahne vorhanden sein nnd als Trager ausgenutzt werden mussen, wenn 
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die SchlieBung einer durch den Verlust der vier Schneidezahne bedingten Liicke 
durch eine feste Briicke erfoIgen solI. Wir sahen ferner, daB in vielen Fallen 
trotz der relativ starken Stiitzung, die eine von ~ bis 12 gefiihrte feste Briicke 
von den Pfeilern erfahrt, besondere MaBnahmen (gradlinige Anlage derBriicke, 
KopfbiBstellung der Zahne, riickwartige Verankerung an unter vorwiegend 
vertikalem Kaudruck stehenden Zahnen) erforderlich sind, um der Kippung 
einer solchen Briicke entgegen zu wirken. Trotzdem nun da, wo die Briicke 
~ bis ~ zur Teilstrecke eines groBen festen Bogens wird, durch die Versteifung 
des Ganzen ein ziemlich vollkommener Ausgleich zwischen den verschiedenen 
Kriiften des auf der Briicke ruhenden Kaudruckes erzielt wird, muB es als 
Regel gelten, daB die im Bereich der V orderzahne liegende Teilstrecke ohne 
Zwischenstiitzung nicht weiter als iiber den Raum gespannt sein darf, den 
die vier Incisivi einnehmen. Wenn die vier Schneidezahne, der erste und der 
zweite Pramolar beider Seiten und auf jeder Seite noch ein Molar fehlt, so 
wird beispielsweise die Stiitzung auf 8631 und 136 8 fiir den ganzen Zahn
bogen einschlieBlich der vorderen Strecke hinreichen. Wenn aber in diesem FaIle 

Q 

Abb.99. 
Es feWen 765421 II 24567. 

auf einer Seite auch der Caninus fehlen 
wiirde und statt seiner der erste Pra
molar als Stiitze dienen soUte, wiirde 
die Stiitzung einer dem Ersatz von 
7 5 4 2 1 1 2 3 5 7 dienenden Briicke 
auf 8 6 3 4 6 8 gewagt erscheinen. 
Selbst wenn hier die Starke des Mate
rials einen Bruch oder eine Verbiegung 
ausschlieBen wiirde, bliebe es zweifel
haft, ob die Festigkeit der Pfeiler und 
die Belastung der seitlichen bzw. hinte
ren Briickenstrecke auf die Dauer dem 
auf eine Kippung des vorderen Bogens 
hinwirkenden BiBdruck standhalten 
wiirde. Wir stehen demnach in solchem 
Falle an der Grenze der Indikation 

fiir eine feste Brocke und haben zu erwagen, ob hier nicht die Verwendung 
einer herausnehmbaren (Sattel-)Brocke bzw. die kombinierte Anwendung fester 
und herausnehmbarer Briicken angezeigt ware. 

NaturgemaB bildet die geringe Valenz eines Pfeilers und die relative Lange 
einer von ihm mitgetragenen Strecke innerhalb einer den ganzen Kieferbogen um
spannenden festen Briicke weit weniger eine Gefahr fiir die Stiitzung des Ganzen, 
wenn der Pfeiler der Zwischenstiitzung dient, als wenn er das eine Ende der 
Brocke tragt und zwischen ihm und dem nachsten weiter vorne stehenden Pfeiler 
eine drei bis vier fehlenden Backenzahnen entsprechende Liicke liegt. Ein 
schwach bewurzelter 3. Molar kann in solcher Stellung haufig dem Kaudruck auf 
die Dauer nicht standhalten. Man beobachtet bei den um den Kieferbogen herum
fiihrenden festen Brocken, deren vorderer bzw. mittlerer Teil auf mehreren 
kraftigen Pfeilern ruht, wahrend sich das hintere Ende einer oder beider Seiten auf 
den 3. Molaren stiitzt, selbst wenn der Belastungsausgleich ein vollkommener 
schien, nicht selten nach einigen J ahren eine vollige LoslOsung dieses Pfeilers von 
seinem Fundament. Die iibrigen Pfeiler der Briicke konnen dann immer noch eine 
relative Festigkeit aufweisen, und, went!- sie giinstig verteilt stehen, imstande sein, 
die Brocke fur langere Zeit weiter zu tragen. Der Loslosungsvorgang tritt in 
solchem FaIle nicht eigentlich als Lockerung des Pfeilers in Erscheinung. Dieser 
behalt, von dem festen Briickenverband gehalten, seine Stellung unverandert bei, 
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wahrend sich die Umgebung allmahlich zuruckzieht. Nachdem sich die para
dentalen und periodontalen Gewe be bis zu einem gewissen Grade zuruckgezogen 
haben, vollenden in der Regel die die Wurzel inkrustierenden Konkremente 
die vollige Lostrennung derselben von ihrer Umgebung. 

1m Hinblick auf die geringe Stutzkraft der 3. Molaren und die Lange 
der uberspannten Strecken ist eine Anordnung der Pfeiler, wie sie Abb. 99 
zeigt, fUr eine den ganzen Kieferbogen umspannende feste Brucke auf die 
Dauer unzureichend. Unter besonderen Verhaltnissen kann auch diese Stutzung 
genugen, und zwar dann, wenn ~ ~ besonders kraftige, im Kieferknochen fest 
verankerte Wurzeln besitzen, und wenn die Belastung der ganzen Brucke eine 
geringe ist. Es kann dies der Fall sein, wenn im Unterkiefer eine Plattenprothese 
als Ersatz der ganzen Zahnreihe oder eines Teiles derselben getragen wird, oder 
wenn der GegenbiB aus anderen Ursachen abgeschwacht ist und sich nicht in 
voller Starke wieder herstellen laBt. Wesentlich gunstiger und fur die Anlage 
einer festen Brucke durchaus genugend ist die Stutzung, wenn zwischen ~ 
und !I noch ein Zwischcnpfeiler steht, sodaB die Brucke z. B. auf 8 6 31 3 5 8 

Q 

Abb.100. Abb.101. 

(Abb. 100) ruhen wurde, oder wenn statt der 3. Molaren die 2. Mahlzahne die 
hinteren Pfeiler abgaben (Abb. 101), deren weit kraftiger entwickelte Wurzeln 
den Kaudruck in besonders gunstiger Weise auf ihre knocherne Umgebung 
verteilen. 

Die in Abb. 101 angenommene SteHung bildet gewissermaBen die Norm 
der Anordnung der vorhandenen naturlichen Zahne fUr eine Wiederherstellung 
des ganzen Zahnbogens durch eine von vier Pfeilern getragene feste Brucke. 
Jede Abweichung von dieser Stellung der Pfeiler kann die Indikation der Ver
wendung einer festen Brucke in Frage ziehen, sofern nicht entweder die Aus
dehnung der Brucke eine Einschrankung erfahrt oder eine Kompensation durch 
Hinzuziehung eines 5. oder 6. Pfeilers moglich ist. Es bedeutet dies praktisch 
angewandt, daB eine erhebliche Verminderung des Widerstandes, den die vier 
Pfeiler ~22 der Gesamtbelastung entgegenzusetzen vermogen, anzunehmen 
ware, wenn statt I! etwa ~ als Pfeiler dienen muBte, und daB der vordere Bogen 
der Brucke nicht genugend gestutzt sein wiirde, wenn il an Stelle von ~ 
trate, ohne daB durch eine Vermehrung der PfeiJer ein Ausgleich geschaffen 
werden k6nnte. Es bedeutet ferner, daB es ratsam sein wurde, bei der Auf
steHung des Planes, sofern nicht 12, sondern ~ der am weitesten naeh hinten 
stehende Zahnstumpf einer Seite ware, die Brucke mit der auf ~ ruhenden 
Krone enden zu lassen und darauf zu verzichten, 12 durch einen Anhallger zu 
ersetzen. 
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Wir wahlten als Beispiele fUr die Stiitzung einer urn den ganzen Kiefer
bogen herumfiihrenden Briicke Faile, in denen es sich urn den Ersatz der Zahn
reihe des Oberkiefers handelte. Das iiber die Anordnung der Pfeiler Gesagte 
gilt in gleichem MaBe fiir den Unterkiefer. 

Bei der Aufstellung des Planes fiir solche Briicken diirfen uns freilich nicht 
lediglich statische Erwagungen leiten. Der in der Versteifung und der durch 
sie bewirkten Entlastung der Pfeiler liegende Vorteil groBer Briickenverbande 
spricht entschieden in vielen Fallen fiir die Anlage derselben, doch laBt der 
Gedanke an aile in der Zukunft moglichen Eventualitaten nicht selten auch 
ein Moment in die Wagschale fallen, das die Losung der Gesamtaufgabe durch 
mehrere Einzelbriicken richtiger erscheinen laBt. Es muB die Moglichkeit 
bestehen, die Briicke gegebenenfalls herausnehmen zu konnen. Die Not
wendigkeit hierfiir kann trotz aller Vorsorge jederzeit eintreten. Zwar fallt 
der friiher haufigste AnlaB, eine Briicke abzunehmen, urn abgesprungene kiinst
liche Zahne zu ersetzen, heute fort, nachdem Methoden der Befestigung der 
kiinstlichen Zahne dienen, die eine einfache Auswechselung zersprungener Zahne 
ermoglichen, wahrend die Briicke im Munde verbleibt. Doch konnen immerhin 
Ursachen verschiedener Art (Materialbruch, Versagen eines Pfeilers usw.) 
gelegentlich zu der Notwendigkeit fiihren, eine groBe feste Briicke abnehmen 
zu miissen. Da sich aber die groBen festen Briicken, wenn sie den Vorteil 
einer starken Versteifung des ganzen Bbgens bieten sollen, nicht immer zer
legbar anlegen lassen, ihre Herausnahme, Reparatur und Wiederbefestigung 
aber unter Umstanden eine fiir den Patienten hochst unangenehme, fiir den 
Zahnarzt technisch komplizierte und verantwortungsvolle Arbeit ist, kann 
darin, daB sich nach den im einzelnen FaIle gegebenen Verhiiltnissen die Not
wendigkeit einer gelegentlichen Herausnahme der Briicke voraussehen laBt, 
eine beachtenswerte Kontraindikation gegen die Anwendung groBer urn den 
Kieferbogen herumfiihrender fester Briicken gegeben sein. 

Die Auswahl bzw. Ausnutzung der im LiickengebiB vorhandenen natiir
lichen Zahne in der verschiedenen Anordnung zur Stiitzung fester Briicken, 
wie sie vorstehend besprochen und veranschaulicht ist, kann naturgemaB nicht 
als erschOpfend behandelt gelten. Es bestehen weit mehr Moglichkeiten hin
sichtlich der Lage der Liicken und der Steilung der Pfeiler, als wir in Betracht 
ziehen konnten. Aber es ist in den von uns aufgestellten Regeln und den 
gezeigten Beispielen eine Grundlage gegeben, von der aus die Stiitzung jeder 
festen Briicke auch bei anderer SteHung der vorhandenen natiirlichen Zahne 
und bei einer von der Norm abweichenden Belastung beurteilt werden kann. 
Von den von uns angenommenen normalen Verhaltnissen ausgehend, wird man 
durch die Betrachtung der im einzelnen FaHe vorliegenden Abweichungen und 
pathologischen Veranderungen der Kieferform, der Zahnreihen und ihrer Arti
kulation zu der Moglichkeit gelangen, die besonderen Verhaltnisse des einzelnen 
FaHes zu erkennen und bei der Entscheidung der Frage zu beriicksichtigen, 
ob und in welcher Weise die Stiitzung einer festen Briicke erfolgen kann. Es ist 
wohl anzunehmen, daB die Ansichten iiber den Wert und die Berechtigung 
dieser und jener Wahl und Anordnung der Pfeiler auseinandergehen werden. 
Es laBt sich naturgemaB iiber solche Fragen bis ins Unendliche streiten, da die 
beweisende Zahl trotz aller Berechnungsversuche noch fehlt. Demgegeniiber 
sei betont, daB die von uns gewahlte Losung der einzelnen Aufgaben sich auf 
die Erfahrung griindet, die heute als das Gemeingut derjenigen Zahnarzte 
gelten kann, die sich viel mit der Anwendung fester Briicken befaBten und 
dabei einer Auffassung huldigen, die eher eine zu starke Stiitzung fiir not
wendig erachtet, als daB sie einen ungeniigenden Ausgleich zwischen Belastung 
und Widerstand gutheiBen wiirde. 
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E. Die Konstruktion der festen Briickenarbeit. 
Die unzerlegbare feste Briickenarbeit ohne Fugen und Zwischenraum, in 

sich einheitlich fest und widerstandsfahig und mit den Briickenpfeilern un
mittel bar durch Zementierung verbunden, ist die einfachste und starkste Form 
der festsitzenden Briickenarbeit. 

Wie jede Briickenarbeit, besteht die feste Briicke aus den Befestigungs
teilen oder Ankern und dem Briickenkorper. Einen wichtigen, aber nm 
fiir gewisse Faile erforderlichen Teil der Briickenkonstruktion bilden die 
Briickenbiigel. Je nachdem die Anker und der Briickenkorper durch 
Lotung bzw. GuB zu einem Stiick verbunden oder durch besondere, nur der 
Hand des Zahnarztes im Munde zugangliche Vorrichtungen zusammen
gefiigt werden, unterscheiden wir die ungeteilte feste Briicke und die 
zusammengesetzte bzw. zerlegbare feste Briicke. 

1. Die Konstruktion der ungeteilten festen Briicke. 
a) Die Befestigungsteile (Anker). 

Allgemeines. 
Die Befestigungsteile der unzerlegbaren festen Briicke sind die mit dem 

Briickenkorper durch Lotung oder GuB vereinigten Verbindungsstiicke, die 
die als Briickenpfeiler (Trager) dienenden Zahnstiimpfe erfassen oder in die
selben versenkt sind, dadurch der Briicke ihren Halt geben und den auf ihr 
ruhenden Kaudruck auf die Trager fortleiten. Das im aligemeinen Teil iiber die 
Anforderungen, die an jede Briicke gestellt werden miissen, Gesagte, gibt wichtige 
Gesichtspunkte fiir die Konstruktion der Befestigungsteile der Briickenarbeit. 
Der Befestigungsteil einer ungeteilten festen Briicke muB den Pfeiler so erfassen, 
bzw. so fest in ihm verankert sein, daB der Pfeiler seine ganze Widerstands
kraft fiir den Halt der Briicke hergibt und nicht, seiner Eigenbewegung fOlgend 
ausweichen kann. Der Befestigungsteil muB zweitens den Stumpf, der ihn 
tragt, gegen destruktive Vorgange, die von der Mundhohle ausgehen, schiitzen 
und drittens an sichtbaren Stellen ein moglichst natiirliches Aussehen zeigen. 

Als Befestigungsteile unzerlegbarer fester Briicken kommen 
a) die Vollkrone: 

die Metall-(Gold)-Krone, 
die Wurzelring -(Richmond-)Krone ; 

{J) die Halbkrone: 
die Carmichaelkrone, 
die Fournierkrone, 
die Ranksche Halbkrone; 

y) die GuBfiillung 
zur Anwendung. Dieselben erfiillen, wie wir bei ihrer naheren Betrachtung 
sehen werden, in sehr unterschiedlichem MaBe die vorstehend genannten An
forderungen. 

Hinsichtlich des Materials, aus dem die Befestigungsteile der festen Briicke 
herzustellen sind, ist im aligemeinen das Folgende zu sagen: 

FUr alle Briickenanker, zugleich aber auch fiir den Briickenkorper, hat 
das edle Metall als das bei weitem iiberlegene Material zu gelten. Wohl kennen 
wir einige unechte Kompositionen, die sowohl der mechanischen Beanspruchung 
geniigen, wie auch der chemischen Einwirkung der Mundfliissigkeiten hin
reichenden Widerstand zu leisten vermogen, um den aus ihnen hergestellten 
Briickenarbeiten eine gewisse Lebensdauer zu gewahren. Unter den vielen 
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Kupfer-Zink-Legierungen (Messinglegierungen), die als Ersatz fUr Edelmetall 
zur Verarbeitung kommen, durfte heute das Randolfmetall, das gebrauch
lichste sein. Die Zusammensetzung dieser Legierung ist seitens der Hersteller 
nicht bekannt gegeben. Das Randolfmetall wird aber nach Analysen, die 
verschiedentlich vorgenommen wurden, in seiner Zusammensetzung folgender
maBen beurteilt: 

Nach Leix, Munchen: 
Kupfer 
Zink 
Blei 

59,15% 
39,43% 
0,56% 

Eisen und 
Aluminium 0,07% 

Nach dem Zahnarztl. Institut, Berlin: 
Kupfer 63,30% 
Zink 34,20% 
Blei 0,24% 

Nach dem Wiener Generalprobieramt: 
Kupfer 62,90% 
Zink 35,69% 
Blei 0,3%. 

Das Randolfmetall wird in Blech- und Drahtform geliefert und ist nach 
unseren bei der Versorgung poliklinischer Patienten gesammelten Erfahrungen 
fur die Zwecke kleinerer Briickenarbeiten und zur Herstellung der als Anker 
dienenden Kronen verwendbar. Bei der Verwendung aller dieser Kupferlegie
rungen ist im Auge zu behalten, daB sie unter Umstanden gesundheitsschadlich 
wirken konnen. Von Schoenbeck ist eine Legierung angegeben worden, die 
vollig ungiftig sein solI und als eine Art Edellegierung anzusprechen ist, da sie 
Silber, Zinn und Platin enthalten solI. Diese Legierung, das sog. Cheko
metall, kann auch fUr die Herstellung von Ankerkronen fur feste Briicken 
verarbeitet werden. Insbesondere aber solI es sich als Material fur den Briicken
korper eignen und sich dann, durch Lotung mit den aus Gold hergestellten 
Teilen verbunden, gut im Munde halten. Schlungbaum, Pfaff u. a. haben 
gunstige Erfahrungen veroffentlicht, die sie sowohl bei der Verarbeitung dieses 
Ersatzmetalles wie bei der Beobachtung seiner Haltbarkeit im Munde gemacht 
haben. Wenn wir uns auf den Standpunkt stellen, daB edles Metall fUr die 
Herstellung von Briickenankern im Grunde das allein brauchbare Metall ist, 
so leitet uns dabei vor allen Dingen die Uberzeugung, daB die geringe Kosten
ersparnis, die durch die Verarbeitung unechten Materials erzielt werden kann, 
in keinem Verhaltnis zu der geringeren Haltbarkeit und Schtinheit der Arbeit 
steht, die den aus unechten Legierungen hergestellten Briickenarbeiten nun 
einII}.al eigen ist. Ebensowenig wie sich die Herstellung der Briickenanker aus 
unedlem Metall rechtfertigt, ist es ratlich, Gold von zu niedrigem Karat fUr 
ihre Anfertigung zu wahlen. 16kar. Gold kann, mit entsprechendem Lote 
gelOtet, der Herstellung von Briicken und somit auch als Material fUr die 
Herstellung der Ankerkronen dienen, doch wiegt auch hier die geringe Kosten
ersparnis nicht die EinbuBe an Vollkommenheit auf, die die Arbeit durch 
die Verwendung geringwertigeren Goldes erfahrt. Man solIte daher bei der 
Verwendung hochkaratiger Legierungen verharren und fur die Herstellung 
der Ankerkronen im allgemeinen kein Gold unter 20 oder hochstens 18 Karat 
nehmen. 

Wie wir schon weiter vorne hervorhoben, lohnt es sich heute nicht mehr 
fur den Zahnarzt, das Gold und das Lot selbst zu legieren. Die guten zuver-
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lassigen Produkte der Scheideanstalten, die in einer fur zahnprothetische Ver
arbeitung wohlgeeigneten Qualitat im Handel vorratig sind, gestatten dem 
Zahnarzte, ein Gold von bestimmtem Gehalt und von bestimmten Eigenschaften, 
sowie in verschiedenerFarbe und Harte mit dem dazu passenden Lote zusammen 
fertig zu beziehen, so daB es dem besonderen Zwecke des Einzelfalles entspricht. 
Wir konnen daher im groBen und ganzen davon absehen, Rezepte fur die Legierung 
der verschiedenen Goldarten zu nennen und geben im folgenden nur bei jedem 
einzelnen Brucktenteil an, welches Edelmetall, bzw. welche Goldart fur den 
jeweils vorliegenden Zweck besonders geeignet ist. Dieses kann dann mit ent
sprechenden Angaben fertig von der Scheideanstalt bezogen werden. 

a) Vollkronen als Bl'Uckenankel'. 

Ais solideste Verankerung einer festen Brucke kann die Befestigung durch 
Kronen gelten, die den Tragerstumpf allseitig umgreifen und nach auBen 
vollig abschlieBen. Durch ihre Verwen
dung wird der Erfullung der an die Be
festigungsteile einer festen Bruckenarbeit 
in mechanischer, hygienischer und kos
metischer Hinsicht zu stellenden Anforde
rungen am besten entsprochen. Wir 
sehen daher an nicht sichtbaren Stellen 
die Metall-(Gold-)Krone mit massiv ge
gossenem Deckel, an den sichtbaren Stellen 
des Mundes die Wurzelring-(Richmond-) 
Krone mit gegossenem Korper und 
Porzellanfront als Befestigungsteil der 
festsitzenden Brucke allgemein bevorzugt. 

a b 
Abb. 102. Goldkronen. a fiir einen 
Pramolaren, b fiir einen Molaren. 

Die Metall-(Gold-)Krone als Bruckenanker. 
Die einfache Goldkrone mit massiv gegossenem Deckel gibt den starksten 

und widerstandsfahigsten Befestigungsteil einer festsitzenden Brucke abo Ein 
groBer Vorteil ihrer Anwendung 
liegt darin, daB der Stumpf nicht 
v6llig abgetragen, sondern nur be
schliffen >lU werden braucht, so daG 
er der auf ihm befestigten Krone 
einen weit groBeren Halt zu gewah
ren vermag, als eine bis zum Zahn
fleischniveau abgetragene Wurzel. 
Ein weiterer Vorteil ist durch das 
homogene starke Material gegeben, 
aus dem die Metall- (Gold-) Krone 
hergestellt ist, da an ihr alles Zer
brcchliche, und, wenn der Deckel 
stark genug gegossen, der Ring fest 
schlieBend urn den Hals gelegt ist, 

Abb. 103. Goldkronen als Anker einer dem 
Ersatz von 7j und 61 dienenden Briicke in situ 

von der Buccalseite gesehen. 

nahezu alles Verschleil3bare fehlt (Abb. 102). Es ist daher die Verwcndung der 
Goldkrone an allen nicht sichtbaren Stellen des Mundes und uberall da geboten, 
wo die Erfassung des Stumpfes durch cine mit einer Porzellanfront vergehene Krone 
nicht genugend gesichert, oder wo eine solche Krone gegenuber dem BiBdruck 
nicht genugend widerstandsfahig erscheint (Abb. 103). 1m Bereiche der Vorder
zahne verbietet sich die Anwendung der Goldkrone bis auf seltene Aumahmen 
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aus kosmetischen Rucksichten ganzlich. Trotzdem sehen wir dieselben hauiig 
an sichtbarer Stelle angewandt. Es acheint, als ob vielen Zahnarzten das Gebot, 
ihrer prothetischen Arbeit ein naturliches unaufHilliges Aussehen zu geben, 
aus dem BewuBtsein geschwunden und als ob den Patienten das GefUhl fUr 
die Entstellung verloren gegangen ware, die die Zahnreihe, der Mund und 
damit das Antlitz des Menschen durch die unschonen Goldhiilsen erfahrt, 
die uber vordere Zahne gestulpt werden, um entweder als Einzelkronen oder 
als Anker von Brucken zu dienen. Zweifellos gibt es Falle, in denen die feste 
Verankerung auch des vorderen Endes einer Brucke nur durch eine Goldkrone 
gewahrleistet erscheint, so daB die Moglichkeit der Verwendung einer Brucke 
entfiele, wenn Zahnarzt und Patient sich nicht zu ihrer Anwendung entschlieBen 
konnten. Diese Zwangslage, die die Anwendung der Goldkrone an sichtbarer 
Stelle rechtfertigen wiirde, besteht aber sehr selten. Zumeist fUhrt auf Seiten 
des Patienten Gedankenlosigkeit und Geschmacksverirrung, auf Seiten des 
Zahnarztes aber Bequemlichkeit zur Anwendung der Goldkrone als vorderen 
Bruckenpfeiler, da ein geringerer Aufwand an Zeit, Muhe und Geschicklichkeit 
fur die Anfertigung einer Goldkrone als fur diejenige einer Wurzelringkrone 
mit Porzellanfront erforderlich ist. Durch solche Momente und durch die ver
haltnismaBig geringen Mehrkosten der Anfertigung einer Krone mit Porzellan-

Abb. 104. Pramolarengold
krone mit zwei eingelOteten 

Stiften. 

Abb. 105. Pramolarengold
krone mit schwertformigem 

Stift. 

Abb. 106. Molarengoldkrone 
mit Knopfstift. 

front sollte sich der Zahnarzt niemals bestimmen lassen, eine unschone Arbeit 
herzustellen, fUr die er, auch wenn er nach dem Wunsche des Patienten 
verfuhr, verantwortlich bleibt. 

Hinsichtlich der Anfertigung der Goldkrone verweisen wir auf das im 
Kapitel "Kronenarbeit" Gesagte. Wenn die Goldkrone als Bruckenanker dient, 
mussen aile ihre Teile noch solider und widerstandsfahiger ausgefuhrt werden, 
als wenn sie Einzelkrone bleibt, da sie unter Umstanden im Bruckenverbande 
starker beansprucht wird. Es gilt dies im gleichen MaBe von dem Kronenringe 
wie von dem Kronendeckel. Der Ring bildet die Ansatzstelle fur den Brucken
korper und kann bei einer starken Belastung der letzteren leicht ausreiBen, 
wahrend der Deckel im Kauakte einer erheblichen Abnutzung ausgesetzt ist. 
Es ist daher nicht statthaft, den Ring aus zu diinnem oder aus bruchigem Gold
blech herzustellen und den Deckel zu stanzen. Die Krone muB einen gegossenen, 
moglichst massiven Deckel und einen an der Ansatzstelle des Bruckenkorpers 
breit verstarkten Ring haben. 

Die Goldkrone muB als Befestigungsteil (Anker) einer Brucke nicht nur 
starker sein, sondern es muB ihr auch ein festerer Halt an dem Zahnstumpf 
gegeben werden, als wenn sie als Einzelkrone dem Ersatze einer naturlichen 
Krone dient. Wahrend sie als solche alle Eigenbewegungen des Zahnes mitmacht, 
muB im Bruckenverbande die Umfassung des Stumpfes und die Verankerung 
in ihm den verschiedenen im BiB wirkenden Kraften standhalten. Es genugt 
daher der genaue AnschluB des Kronenringes um den Zahnhals oft nicht, um 
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eine geniigende Befestigung des betreffenden Briickenendes durch die Metall
(Gold- ) Krone dauernd zu sichern; es empfiehlt sich in solchen Fallen, einen oder 
mehrere in das Cavum pulpae eingreifende Stifte in die Krone einzulOten 
(Abb. 104-106). 

Von Riechelmann ist eine Kronenform angegeben worden, deren schmale 
Kauflache bei ihrer Verwendung als Bruckenanker eine Uberlastung der Briicke 
vermeiden solI (Abb. 91). Damit ein als Pfeiler einer festen Brucke dienender 
Stumpf, der als Befestigungsteil (Anker) eine Metall-(Gold-)Krone tragt, nicht 
durch die Retraktion der verheilenden Gewebe einer ihm benachbarten Extrak
tionsstelle allmahlich freigelegt und dadurch der cariosen Infektion verfallt, muB 
da, wo eine solche Schrumpfung zu erwarten ist und die Anfertigung der Briicke 
nicht so lange hinausgeschoben werden kann, bis jede weitere Retraktion der 
umgebenden Gewebe ausgeschlossen ware, der Ring so tief unter den Zahnfleisch
saum greifen, daB er den Zahnhals bzw. die Wurzel innerhalb der ganzen Strecke, 
von der sich der Zahnfleischsaum zuriickziehen konnte, hinreichend deckt 
(Abb. 107). Schon wenn es sich urn die Uberkappung eines einzelnen Zahnes 
handelt, muS, wie wir im Kapitel "Kronenarbeit" ausgefuhrt haben, im Hin· 
blick auf die zu erwartende Schrumpfung 
so verfahren werden, wenn eine Extrak
tionswunde, deren letzte Auswirkungen auf 
die Form des Alveolarfortsatzes noch nicht 
abzusehen sind, in der unmittelbaren Nach
barschaft des zu iiberkappenden Stumpfes 
liegt. Wenn dies bei der Einzelkrone ge
schieht, die wir leicht von ihrem Stumpfe 
abnehmen k6nnen, urn den Ring nachtrag
lich an der betreffenden Stelle zu ver
langern, so ist eine solche Voraussicht und 
Beriicksichtigung kommender Verande
rungen des Fundamentes erst recht bei 
einer Briicke notwendig, derenHerausnahme 

Abb. 107. Eine einer Extraktionswunde 
benachbarte Goldkrone, deren Ring an 

der Extraktionsstelle tiefer greift. 

und Veranderung schwieriger, fur dem Patienten unangenehmer und fiir den 
Zahnarzt weit umstandlicher ist. 

Wenn die Retraktion der paradentalen Gewebe in der Umgebung eines 
Briickenpfeilers nicht auf Narbenschrumpfung, sondern auf atrophische Vor
gange zuruckzufuhren ist, hat man neben der Erwagung, ob ein solcher Zahn 
iiberhaupt al<:; Briickentrager in Betracht kommt - eine Frage, die weiter vorne 
ihre prinzipielle Besprechung fand - zu uberlegen, wie einem solchen Stumpfe 
bei seiner Uberkappung mit einer Metall-(Gold-)Krone der beste Schutz ge. 
wahrt werden kann. Wir konnen entweder die ganzen freiliegenden Wurzeln 
durch eine verlangerte und entsprechend geformte Krone decken und schutzen 
(s. Kronenarbeit, S. 469, Abb. 41-43), oder wir konnen den Pfeiler mit 
einer cervicalwarts nur bis zum groBten Umfang der Krone des lebenden Zahnes 
reichenden kunstlichen Krone versehen und die Wurzeln ganz freilassen. Man 
kann bci diesem Verfahren beobachten, daB solche Zahne sich oft viele Jahre 
ohne jede cariose Erkrankung der unbedeckten Wurzelpartien halten und 
ihre Dienste als Briickenpfeiler tun. Walkhoff hat auf die ZweckmaBigkeit 
dieses Verfahrens aufmerkBam gemacht, W ciser empfichlt os fur solche FaIle, 
"in denen weit von Zahnfleisch und Alveole entblOBte, stark divergierende 
Mahlzahnwurzeln alterer Patienten nicht mehr korrekt von einem Kronenringe 
zu umfassen waren oder wo der Zahnhals eine sehr tiefe, durch Beschleifen 
der Krone nicht mehr zu nivellierende Furche bildet". Weiser weist darauf 
hin, daB bei einer solchen Anlage der Goldkrone der Zahnhals fast immer von 
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Caries verschont bleibt, im ubrigen aber, wo solche auftreten wurde, leicht mit 
einer Amalgamfullung zu schutzen sei. 

Als Material fUr die Goldkrone hat man frillier vielfach das deutsche 
Munzgold verwendet und sowohl den Kronenring wie den Deckel aus diesem 
Material gefertigt. Das Munzgold setzt sich aus 900 Teilen Feingold und 100 
Teilen Kupfer zusammen. Gegen die Verwendung des Munzgoldes sind Ein
wande erhoben worden. Schoenbeck wies darauf hin, daB dadurch, daB sich 
dasMunzgold nur ausFeingold mit dem in ihm schwer loslichenKupfer zusammen
setzte, oft eine gewisse Heterogenitat dieser Legierung bedingt sei, die ihre 
Verfarbung im Munde erklart. Wir haben bei langjahriger Verwendung des 
Munzgoldes diesen Mangel niemals beobachtet. Es hat sich uns dasselbe sowohl 
hinsichtlich der Verarbeitung, wie der Haltbarkeit im Munde als ein einwand
freies Material bewahrt. 

Wenn man fur den Ring und den Deckel der Goldkrone, die als Anker 
einer Briicke dienen solI, Gold von gleicher Zusammensetzung verwenden will, 
so muB dasselbe von mittlerer Harte sein, damit es weich genug ist, urn sich als 
Ring dem Stumpfhalse anzuschmiegen, hart genug, urn sich als Kauflache 
nicht zu leicht abzunutzen. Ein solches Gold ist 18 und 20karatig unter der 
Bezeichnung "Kronengold" im Handel zu haben. Fur die Anpassung des Kronen
ringes an den Stumpf liegt freilich ein groBer Vorteil in der Verwendung eines 
ganz weichen 23karatigen Goldes, das sich auBerordentlich fein anschmiegt. 
Man kann nun recht wohl die Ringe der Goldkronen, die als Briickenanker 
dienen sollen, aus weichem 23karatigem Golde herstellen und ihnen eine Kau
flache aus harterem 20karatigem Golde auffUgen. Es muB aber im allgemeinen 
als Regel gelten, daB man als Material fur den Deckel dasselbe Gold nimmt, 
wie man es fur den Bruckenkorper zu verarbeiten gedenkt .. Von untergeordneter 
Bedeutung ist die Materialfrage bei Stiften, die in Goldkronen eingelotet 
werden, urn, von der Unterseite des Bodendeckels herab in die Pulpakammer 
eingreifend, eine starkere Befestigung der Krone an ihrem Stumpfe herbei
zufiihren. Diese Stifte dienen hauptsachlich der Verankerung in vertikaler 
Richtung, sie erfahren in der Regel eine sehr geringe seitliche Beanspruchung. 
Da ein Bruch oder ein Verbiegen dieser Stifte nahezu ausgeschlossen ist, diirfen 
sie auch aus Gold von geringem Gehalte angefertigt werden. 

Die Wurzelring- (Richmond-)Krone als Bruckenanker. 
Die Verwendung der durch eine Porzellanfront nach auBen gedeckten Rich

mondkrone als Briickenanker ist angezeigt, wenn der Pfeiler, auf dem sie ruhen 
solI, beim Offnen des Mundes sichtbar ist. So umfaBt ihr Verwendungsgebiet 
die ganze Vorderzahnreihe, den ersten, haufig auch den zweiten Pramolaren, 
in selteneren Fallen den ersten Molaren. 

Wir brauchen nicht auf den Herstellungsgang der Richmondkrone ein
zugehen und konnen hinsichtlich desselben auf den Abschnitt "Kronenarbeit" 
verweisen. Wohl aber verdient die Befestigung der Richmondkrone an ihrem 
Stumpf hier cine nahere Betrachtung, da die Krone als Bruckenanker eine starkere 
Beanspruchung erfahrt wie als Einzelkrone und daher auch einer festeren Ver
ankerung bedarf. Die Richmondkrone findet ihren Halt durch den Wurzel
ring und durch ihre Stifte. Die feste Umfassung des Stumpfhalses durch den 
Ring ist bei einer als Bruckenanker dienenden Richmondkrone von noch groBerer 
Bedeutung als bei der Einzelkrone, da die Krone als Bruckenanker vielfach 
einer starkeren Belastung durch den horizontalen BiBdruck ausgesetzt ist. 
Gerade dieser BiBdruckkomponente gegenuber schafft das festsitzende Wurzel
band den starksten Widerstand. Es ubertragt den Druck auf die ganze Wurzel 
und verhutet, daB der seitliche Druck auf die Stifte und durch sie von innen 
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auf die Wurzelwand wirkt. Urn dem Wurzelring einen guten Sitz zu verschaffen, 
ist eine exakte parallelwandige Gestaltung des Stumpfhalses, eine hinreichend 
tiefe Erfassung desselben und eine 
sehr genaue Anpassung des Ringes 
erforderlich (Abb. 108). 

Ebenso wichtig fUr den Brucken
anker wie die feste Umfassung des 
Wurzelhalses durch den Ring ist 
die Verankerung der Wurzelkappe, 
auf der sich die Krone aufbaut, 
durch die Wurzelstifte. Urn durch 
die Stifte einen starken Halt zu 
gewinnen und dabei die Gefahr 
einer Verletzung der Wurzelwan
dung auszuschalten, ist es notig, 
daB die Stifte in ihrer Form der 
anatomischen Gestalt der Wurzeln, 
in die sie eingreifen sollen, an
gepaBt werden. Es kommt dabei 
nicht so sehr auf die Lange der 
Stifte an, wie auf ihre Form und 
ihr Verhaltnis zu ihrer Umgebung. 
Mit relativ kurzen Stiften ist, wie 
die Erfahrung lehrt, bei ent
sprechender Gestaltung sowohl des 
Stiftes wie des Stiftlagers ein sehr 
starker Halt ftir die als Briicken
anker dienende Richmondkrone zu 
gewinnen. Wir geben in folgendem 
eine Ubersicht tiber die Form, 
Starke und Art der Einlagerung 
der Stifte, die bei den verschiedenen 

Abb. 108. Wurzelband- (Richmond-) Krone als 
vorderer Briickenanker einer dem Ersatz von 
f56 dienenden festen Briicke, von der Buccalseite 

gesehen. Goldkrone als hintererAnker auf f7. 

Abb.l09. Wurzelband- (Richmond-) Kronen als 
Anker einer dem Ersatz von ~ dienenden 

festen Briicke in situ. 

Zahnarten zur Verankerung als Bruckenanker dienender Richmondkronen 
Verwendung finden konnen. Es liegt auf der Hand, daB die von uns in 
Zahlen angegebenen MaBe nur mittleren Werten entsprechen: 

• 

StiftJange 7 mm. 
Stiftstarke 1,5 mIll. 
StiftforIll (Querscbnitt) 

rund . 

Abb. 110. Sagittalschnitt durch einen 
eine W urzelringkrone als Briickenanker 
tragenden oberen mittleren Schneidezahn. 

(Nat. GroBe.) 

• 

Stiftlange G nun. 
Stiftstarke 1,3 mIll. 
StiftforIll (Quer8cbnitt) 

mnd. 

Abb. Ill. Sagittalschnitt durch einen 
eine W urzelringkrone als Briickenanker 
tragenden oberen seitlichen Schneidezahn. 

(Nat. GroBe.) 

Wir haben bei der Wahl des Materials ftir die Wurzelringkrone zwischen 
ihren drei Hauptbestandteilen zu unterscheiden, dem Wurzelring, dem Stifte 
und dem Kronenkorper. Das fur den Wurzelring und Deckel des Rich
mondkronengestelles geeignetste Material ist reines Platinblech. Da, wo 
es um der Kosten willen moglich ist, sollte auch heute wieder Platin fUr diesen 

Handbuch der ZahnheiIkunde. III. 3. A. 40 
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• 

StiftIange 8 mm. 

Stiftstarke 1,8 mm. 
Stiftform (Querschnitt) 

rund. 

Abb. 112. Sagittalschnitt durch einen 
eine Wurzelringkrone als Briickenanker 

tragenden Eckzahn. 
(Nat. GroDe.) 

• 

StiftIange 3,5 -5 mm. 
Stiftstarke 2,2 mm. 
Stiftform (Querschnitt) 

oval bzw. Abgeflacht 
rechteckig. 

Abb. 114. Sagittalschnitt durch einen 
eine Wurzelringkrone als Briickenanker 
tragenden oberen zweiten Pramolaren. 

(Nat. GroDe.) 

Stiftlange 5 - 6 mm. 

8 Stiftstarke labio·lingual 
• gemessen 0,7 mm. 

Stiftform nadelftirmig 
oval und 8eitlich ein· 
gedriickt. 

Abb. 116. Frontal-, Sagittal- und Quer
schnitt durch einen unteren mittleren 
Sehneidezahn. Der Sagittalsehnitt zeigt 
eine Wurzelringkrone als Briiekenanker. 

(Nat. GroDe.) 

G StiftHinge 8 mm. 
Stift8tarke 1,5 mm. 

Stiftform rund. 

Abb. lIS. Frontal-, Sagittal- und Quer
schnitt dureh einen unteren Eekzahn. Der 
Sagittalsehnitt zeigt eine Wurzelringkrone 

als Briiekenanker. (Nat. GroBe.) 

• • 

Stiftlange 4 - 6 mm. 

Stiftstarke 0,7 mm. 
Stiftform (Querschnitt) 

rund . 

Abb. 113. Sagittalschnitt durch einen 
eine W urzelringkrone als Briickenanker 

tragenden oberen ersten Pramolaren. 
(Nat. GroDe.) 

Stiftlange 3 -4 mm. 
Stiftstarke, Schaft 1 mm, 

Knopf 3 mm. 
Stiftform knopf· oder 

nagelftirmig. 

Abb. 115. Sagittalschnitt durch einen 
eine Wurzelringkrone als Briickenanker 

tragenden oberen ersten Molaren. 
(Nat. GroBe.) 

Stiftlange 5 -6 mm. 
Stiftstarke labio·lingual 

(J gemessen O,Smm,mesio· l!l distal gemessen 0,61mm. 
Stiftform nadelftirmig 

oval und seitlich ein
gedriickt. 

Abb.117. Frontal-, Sagittal- und Quer
schnitt dureh einen unteren seitlichen 
Schneidezahn. Der Sagittalschnitt zeigt 
eine Wurzelringkrone als Briiekenanker. 

(Nat. GroDe.) 

StiftIange 6 mm. 
Stiftstarke 2,2 mm. 

Stiftform (Querschnitt) 
oval bzw. schwert
ftirmig spitz zulaufend. 

Abb. 119. Sagittalschnitt durch einen 
eine Wurzelringkrone als Briickenanker 
tragenden unteren ersten Pramolaren. 

(Nat. GroDe.) 
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Zweck Verwendung finden. Fur die Basisteile von Briickenarbeiten, insbesondere 
fUr die Wurzelkappe, ist Platin, mit Feingold geli:itet, auch darum zu bevor
zugen, weil dasselbe der im weiteren LotprozeB zur Anwendung kommenden 
Temperatur den groBten Widerstand zu leisten vermag. 

Wah rend der Zeit, als es sich in Deutschland um des hohen Preises willen 
verbot, Platin fur zahnprothetische Zwecke zu verwenden, wurde dasselbe 
vielfach durch 23karatiges Gold ersetzt. Auch 20 und 18karatiges Gold 
kann fUr die Herstellung der Wurzelringe der Richmondkrone verarbeitet 
werden, doch ist es nicht ratsam, ein Material zu verwenden, das die fur den 
Wurzelring bedeutsamste Eigenschaft, die Schmiegsamkeit, entbehrt. Aus 
diesem Grunde ist der Verwendung von Gold niedrigeren Karates zu widerraten. 

Fur den Stift des Wurzelgestelles der als Bruckenanker dienenden Rich
mondkrone ist Platiniridium (Platin mit 20% Iridiumzusatz) das geeignetste 
Material. Wenn man diese Legierung ihres hohen Preises wegen nicht verarbeiten 
will, findet man in 16karatigem uberwiegend mit Kupfer legiertem Golde 
ein hartes elastisches Material fur die Herstellung der Stifte. Auch die als 
Klammergold in den Handel gebrachten Legierungen und das Wienandsche 
Stahlgold eignen sich fUr . diesen Zweck. 

Den Korper der als Bruckenanker dienenden Kronen haben wir fruber 
stets aus deutschem Munzgolde hergestellt, auf dessen Zusammensetzung wir 
bereits weiter vorne hinwiesen. Wir verwenden heute eine dem Munzgold 
ahnliche 20karatige Legierung, wie sie von der Scheideanstalt unter der Be
zeichnung 20karatiges Kronengold zu beziehen ist. Auch 18karatiges Gold 
kann fur die Herstellung des Kronenkorpers dienen. Als 
Regel muB gelten, daB der Korper der als Briickenanker 
dienenden Kronen aus dem gleichen Golde gegossen werden 
muB, aus dem der Bruckenkorper hergestellt werden solI. 

Die Jacketkrone als Bruckenanker. 
Auch die Jacketkrone hat als Bruckenanker Verwendung 

gefunden. Bock berichtet uber die Herstellung solcher 
Briicken mit Hilfe der sog. Fingerhutkronen [Thi m bles] 
(Abb. 120). 

Der Bruckenpfeiler wird wie fur eine Jacketkrone 
zurechtgeschliffen, jedoch ohne cervicale Stufe. Dann wird 
in der ublichen Weise eine gegossene Goldkappe angefertigt 
und dem Stumpfe angepaBt. Auf dieser Kappe markiert 
man mit einem scharfen Instrument den Verlauf der 
Zahnfleischgrenze und modelliert, dieser Linie folgend, 

Abb. 120. Eine 
Fingerhutkrone; der 
dunkle Teil ist Gold, 

an welchem die 
Brucke ange16tet 

wird. (Aus Bock.) 

aber an der zukunftigen Verbindungsstelle hoher heraufragend (s. Abb. 120) 
cine Schulter, die aus gleichkaratigem Golde angegossen und eventuell noch 
nachgelotet wird. Nach Ausarbeitung dieser Kappe wird uber ihr der Porzellan
mantel modelliert und dann gebrannt, und zwar mit fIachem Verlauf an der 
Seite des hohen Schulteraufbaues. 

Der Mantel wird wieder abgenommen und die hohe Schulter durch Auf~ 
lotung einer kraftigen Platin-Goldschicht verstarkt, um hier eine starke Ver
bindung mit dem Bruckenkorper zu ermoglichen. Auf die Goldkappe, die als 
eigentlicher Bruckenanker dient, wird der Porzellanmantel erst nach der 
ZwischenlOtung des Bruckenkorpers, der ganz aus Porzellan bestehen oder 
aus Zwischengliedern, wie wir sie weiter unten beschreiben werden, zusammen
gesetzt werden kann, aufzementiert (s. auch Porzellanbrucken im Abschnitt 
"Gutowski, Keramik" auf S. 907 dieses Werkes). 

40* 
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f3) Die Halbkrone als B1"uckenanker. 
In noch nicht lange zuriickliegender Zeit hat die sog. Fensterkrone 

vieliach als Briickenanker Verwendung gefunden. 
Die Fensterkrone ist eine Goldkappe, die den Hals des als Briickenpfeiler 

dienenden natiirlichen Zahnes rings umfaBt, die Riickenflache, die Approximal
flachen und die Schneidekante deckt und nur die labiale Flache frei laBt. Der 
wertvolle Umstand, daB bei ihrer Anwendung die natiirliche Krone nicht ab
getragen zu werden brauchte und der Vorteil, den man darin sah, daB die 
Frontseite der Zahne sichtbar blieb, war fUr die Einfiihrung der Fensterkrone 
bestimmend. Man darf sich demgegeniiber die Nachteile und Gefahren nicht 
verhehlen, die ihre Verwendung mit sich bringt. Weder hinsichtlich ihrer 
Soliditat noch in bezug auf die Starke der Verbindung mit dem tragenden 

Abb. 121. Carmichaelkrone. 
(Aus Schroeder.) 

Abb. 122. Carmichaelkrone als 
vorderer Anker einer dem Ersatz 
des ersten oberen Pramolaren der 
rechten Seite dienenden Briicke. 

Die Briicke fiir sich. 
(Gehort zu Abb.123 und 124.) 

Stumpfe ist die Fensterkrone mit der V ollkrone 
zu vergleichen, ganz abgesehen von dem bei 
we item geringeren Schutze, den diese Kronenart 
dem sie tragenden Zahne gegen das Eindringen 
von Unsauberkeiten und Faulniserregern bietet. 

Damit werden zwei Hauptanforderungen, die 
an jede als Befestigungsteil einer festen Briicke 
dienende Krone zu stellen sind, nur mangelhaft 
erfullt. Der Schutz, den der naturliche Stumpf 
durch die Fensterkrone erhalt, ist auf die Dauer 
ungenugend, die Verankerung, die die Briicke 
durch sie erfahrt, ist haufig zu schwach. So 
bleibt die Fensterkrone ein unvollkommenes 
Verankerungsmittel der festen Briicke, deren 
Anwendung wir nicht gutheiBen konnen. 

Die Carmichaelkrone als Briickenanker. 
Einen hoheren Wert als der Fensterkrone 

konnen wir der Carmichaelkrone als Befesti
gungsteil fester Brocken zusprechen. Sie giht 
dem Zahne, auf den sie sich stutzt, einen 
besseren AbschluB nach dem Munde hin und 
schiitzt ihn dadurch besser gegen die von dort
her drohenden Schadlichkeiten. Auch kann 

die Verankerung einer nicht zu starken Belastung gegenuber als hinreichend 
gelten. Die Carmichaelkrone besteht aus einer Goldkappe, die die palatinale 
bzw. linguale Halite der naturlichen Krone bedeckt. Sie findet ihre Stutz
punkte in einer dreiteiligen grubenartigen Rille, welche an beiden Seiten des 
Zahnes senkrecht und hinter der Schneidekante oder in der Kauflachensubstanz 
wagerecht verlauft. Das Zurichten des Zahnes geschieht folgendermaBen: 

Die Seitenwande werden parallel geschliffen, aber nur von der Facies pala
tina an bis zur halben Breite; damit wird bezweckt, daB Raum genug fUr die 
Dicke des verwendeten Goldbleches entsteht und daB sich die Seitenwande 
der Kappe beim Uberschieben nicht halswarts auseinanderspreizen, sondern 
einen festen AnschluB am Zahnhals erhalten. Dann wird auch die palatinale 
Halfte der Kauflache abgeplattet und soviel von derselben fortgenommen, daB 
hier eine kraftige Goldschicht Platz findet. Am labialen Ende dieser Abdachung 
schneidet man nun mit einer dunnen Scheibe eine Querrinne ein. An Schneide
oder Eckzahnen wird diese Rinne so nahe der labialen Schmelzplatte angelegt, 
wie es ohne eine Schwachung der Schneidekante geschehen kann. Bei Bikuspi
daten laBt man den Einschnitt ein wenig palatinalwarts der Fissur in der 
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Abschragung des buccalen Hockers verlaufen, bei Molaren in der Langsfissur. 
1m Anschlu13 an diese horizontale Rinne bringt man mittels eines feinen Fissuren
bohrers vertikal verlaufende seitliche Rinnen an. Diese Rinnen in ihrer um
gekehrt U-formigen Gestalt bilden vortreffliche Verankel'lIngen. Man schneide 

Abb.123. Carmichaelkrone als vorderer Anker einer dem Ersatz des ersten oberen Pramolaren 
der rechten Seite dienenden Briicke. Die Briicke von der Buccalseite gesehen. 

(GehOrt zu Abb. 122 und 124.) 

sie nicht zu tief und achte hauptsachlich darauf, daB die vertikalen Schenkel 
des U-Bogens parallel verlaufen (Abb. 121). 

1st der Zahn in der vorbeschriebenen Weise hergerichtet, danll wird ein 
Abdruck VOn ihm genommen und ein Positivmodell hergestellt, auf dem man 

Abb. 124. Carmichaelkrone als vorderer Anker einer dem Ersatz des ersten oberen 
Pramolaren der rechten Seite dienenden Briicke. Die Briicke von der Palatinalseite 

gesehen. (GehOrt zu Abb. 122 und 123.) 

die Kappe aus Gu13wachs modelliert. Dieselbe wird alsdann aus 18 oder 
20karatigem Golde gegossen. Beim Modellieren und Gie13en der Carmichael
krone ist besonders darauf zu achten, da13 die der U-formigen Rinne entsprechen
den Leisten gut ausflie13en und daB an der Innenseite keine Rauheiten bleiben, 
die das Heraufschieben del' Kappe auf den Zahn hindern. 

Die Marshallkrone als Briickenanker. 
Eine schon bald nach der Einfiihrung del' Carmichaelkrone VOn Frank 

L. Marshall angegebene Modifikation derselben (1901) weicht nul' darin von 
ihrem Urbild ab, da13 Marshall statt in die in die Riickseite des Tragerzahnes 
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angelegte Rinne das Gold der Krone selbst eingreifen zu lassen, einen Platin
iridiumdraht dem VerIauf der Rinne entsprechend biegt, ihn in die Rinne 
einlagert und ihn dann der Innenseite der Krone einlotet. Abb. 125 zeigt die 
Marshallkrone und erIautert ihr Wesen. 

FIG. I. 
FIG. 2. FIG. 3. 

I'IG. o. 

Abb. 125. Die Herstellung der Marshallkrone. 

Die Fournierkrone als Briickenanker. 

Ais eine Modifikation der Carmichael- und Marshallkrone ist die von 
Brekhus angegebene Fournierkrone anzusehen. Dieselbe besteht aus einer 
gegossenen Halbkappe, die die Riickseite, die Approximalflachen, die Schneide
kante und bei Molaren und Pramolaren die Kauflache bedeckt. An der Innen

Abb. 126. Lii.ngsschnitt 
durch einen Eckzahn, 
die Anlage der spitz
winkeligen keilformigen 
Nute fiir die Fournier-

seite tragt die Halbkappe eine Leiste, die sich in eine 
im Zahnkorper angelegte Rinne einlagert. 

Die Rinne unterscheidet sich von derjenigen der 
Carmichaelkrone dadurch, daB sie nicht wie diese halb
rund, sondern keilformig angelegt ist, und zwar so, daB 
die Seitenflachen der N ute sich in einem Winkel von 
etwa 30 Grad treffen (Abb. 126). Brekhus laBt die 
seitlichen Rinnen nicht parallel zur Langsachse, sondern 
parallel zur labialen Flache des Zahnes verIaufen. 
Nach der Zahnfleischgrenze zu geht die Rinne all
mahlich in die Flache u ber. 

krone zeigend. 
(Aus Grawinkel.) 

N ach der Anlage der N ute wird der ganze lingual 
von derselben liegende Teil des Zahnkorpers im Sinne 
einer Verjungung der naturlichen Form soweit be

schliffen, bis Raum genug fur eine hinreichend starke Goldschicht gewonnen 
ist. Die Form eines fertig praparierten mittleren Schneidezahnes ist aus 
Abb. 127 ersichtlich, wahrend Abb. 129 die Herrichtung der lingualen Halfte 
eines Eckzahnkorpers zeigt . Fur diese Zahngattung bevorzugt Brekh us einen 
prismatischen Schliff, der den Vorzug hat, den Goldiiberzug zu verstarken 
(Grawinkel). 
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Zwecks Herstellung der Fournierkrone nimmt Brekhus von dem fertig 
praparierten Zahn einen Abdruck mit Kerrmasse und fertigt mit Hilfe desselben 
ein Modell aus Amalgam an. Dieses Modell wird mit einem guten Klebstoff 
eingepinselt und dann mit einer dunnen Schicht Stanniolfolie uberzogen. Nach 

Abb. 127. Zur Aufnahme einer Fournier· 
halbkrone praparierter mittlerer oberer 

Schneidezahn. (Aus Grawinkel.) 

Abb. 128. Mittlerer oberer Schneidezahn 
mit der Fournierhalbkrone in situ. 

(Aus Grawinkel.) 

dem Erharten des Bindemittels wird die Stannioloberflache mit einem Polier
instrument glatt gestrichen und eingeolt. Dann uberzieht man das Modell, 
soweit die Fournierkrone reichen soIl, mit einer Wachsschicht von derjenigen 
Dicke, die man der Kronenwand zu geben wiinscht. Diese Wachshaube wird 
vorsichtig abgehoben und zum GuB eingebettet; als Material fur die Fournier
krone eignet sich im Hinblick darauf, daB es sich um ein sehr dunnes Objekt 

Abb. 129. Zur Aufnahme einer Fournier· 
krone fertig praparierter Eckzahn. 

(Aus Grawinkel.) 

Abb. 130. Derselbe Zahn mit der 
Fournierhalbkrone in situ. 

(Aus Grawinkel.) 

handelt, das bei seiner Verwendung als Briickenanker einer starken Bean
spruchung durch Druck und Zug ausgesetzt ist, in besonderem MaBe ein 
hartes hochkaratiges Gold wie die Roachsche Legierung, die aus 900 Teilen 
Gold, 50 Teilen Silber und 40 Teilen Kupfer besteht. Ais Gold niedrigeren 
Karates kann eine 18karatige Legierung von folgender Zusammensetzung fur 
die Herstellung der Fournierkrone Verwendung finden: 

750 Teile Gold 
100 Teile Silber 
150 Teile Kupfer. (Grawinkel.) 
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Veneer-Kronen als Bruckenanker. 

Eine der Fournierkrone ahnliche Kronenart, die als Briickenanker Ver
wendung finden kann, ist die Veneer-Krone. Tinker und Orton haben sich 
besonders mit dem Ausbau dieses Kronentyps befaBt. Nach Lauper unter
scheidet man partielle und totale Veneer-Kronen. Bei der Stumpfpraparation 
(Abb. 131) herrscht das Bestreben vor, die Schlifflachen der naturlichen Form 
der Zahne entsprechend zu gestalten und unter Erhaltung der Vitalitat des 
Tragers moglichst wenig von der Zahnsubstanz zu opfern. Eine cervicale 
Stufenbildung ist nicht erforderlich. 

Abb. 131. Stumpfpraparation fiir Veneer-Kronen. (Aus Lauper.) 

Das Wachsmodell fiir den Goldmantel, der den beschliffenen Zahn umgreifen 
solI, kann entweder unmittelbar auf dem praparierten Zahne oder auBerhalb 
des Mundes auf einem Amalgammodell des Zahnes modelliert werden. Wenn 
man den letzteren indirekten Weg geht, fertigt man sich erst eine Matritze aus 
Platingoldfolie an, die man 0,2 mm uber die cervicale Grenze der beschliffenen 
Flache ubergreifen laBt. Der Matrize wird dann der Goldmantel aufgegossen. 

Bei der Rerstellung ganzer Veneer-Kronen legt man um das Modell noch 
ein Band aus 22karatigem Golde (0,2 mm) zur Wiederherstellung der cervicalen 
Form, das man bis zur Rohe der Kontur reichen laBt. Den Raum zwischen 
Goldkappe und Goldband schwemmt man mit 22karatigem Golde aus. Zur 
Vermeidung der Folgen der GuBkontraktion genugt es nach Lauper, die Gold
matrize mit einer dunnen Vaselineschicht zu uberziehen. Rieruber modelliert 
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man das Wachsmodell der Kappe, bzw. des Inlays. Es empfiehlt sich, zur 
Erhohung der Festigkeit des teilweise sehr dunnen Wachsmodelles auf die 
Vaseline eine dunne Schicht von Klebwachs aufzutragen. Das Wachsmodell 
wird zur Kontrolle im Munde eingesetzt. Nach dem GuB verlotet man die 
gegossene und gestanzte Kappe durch 22karatiges Lot miteinander. Vor dem 
Einsetzen der Krone poliert man den Rand derselben am Amalgammodell an. 

Eine Briickenkonstruktion, bei der Veneer-Kronen die Anker bilden, zeigt 
Abb. 132. 

Die Ranksche Halbkrone als Briickenanker. 
Durch Rank hat die Carmichaelkrone eine Veranderung und Erganzung 

erfahren, deren wesentlichste Punkte in der Fortsetzung der horizontalen Quer
leiste, die bei der Carmichaelkrone nahe der Schneide- bzw. Kauflache ver
lauft, und in der Verankerung der Kappe durch Stiftchen zu sehen ist, wie sie 
von Hi n man und Bur g e 13 zur Befestigung 
von Inlays verwendet werden. Rank hat 
die Kombination der Halbkappe mit dem 
Pinlaysystem sehr durchdacht ausgebaut, 
indem er die Herrichtung der naturlichen 
Krone, die Gestaltung der Kappe und die 
Anordnung der Stifte dem anatomischen 
Bau der verschiedenen Zahnkategorien an
paBte. 

Die Herrichtung des Tragerzahnes beginnt 
Rank damit, daB er mit diamantierten 
walzcnformigen Instrumenten die palatinale 

Abb. 132. Briicke mit Veneer
Kronen. (Aus Lauper.) 

Flache des Zahnes parallel zur Zahnachse beschleift. Er legt dann an beiden 
approximalen Seiten des Zahnes Facetten an, die vom Zahnriicken zur buccalen 
Flache hin abfallen . Diese Schliffe haben den Zweck, unter Erhaltung bzw. 
Ausbildung des Kontaktpunktes den Beriihrungsflachen des Zahnes durch die 
Kappe einen vollkommenen Schutz gegen carii::ise Infektion zu geben. An frei
stehenden Zahnen laBt sich diese Arbeit leicht mit derselben diamantierten Walze 
ausfuhren, die dem Beschleifen des Zahnriickens diente, in der geschlossenen 
Zahnreihe wendet Rank nach der Separation mit einer biegsamen Separier
feile die Stahlkarboscheibe und im Winkelstiick einen kleinen Teller an, der 
an seiner ebenen Flache diamantiert ist (Abb. 133). 

Es folgt nun das Einschleifen der Rillen , die parallel zur Langsachse an 
den Seitenflachen des Zahnes angelegt werden; bei Pramolaren sollen sie genau 
zwischen der buccalen und palatinalen Flache, bei Eckzahnen ein wenig, bei 
Schneidezahnen etwas mehr palatinalwarts liegen, damit die Vorderwand des 
Zahnes nicht zu sehr geschwacht wird. Rank bohrt die Rillen mit einem 
Fissurenbohrer von 1,0 mm Durchmesser vor und schleift sie dann mit einem 
walzenfi::irmigen Finierer von 1,3 mm Durchmesser nach; wichtig ist, daB die 
Rillen bis unter das Zahnfleisch fiihren und vor aHem, daB sie vi::iHig parallel 
verlaufen. 

Ein Beschleifen der Riicken- bzw. Kauflache und Schneidekante ist je 
nach der Zahnkategorie, urn die es sich handelt und der Art des Bisses ver
schieden vorzunehmen. Bei oberen Schneide- und Eckzahnen geniigt es, bei 
hohem BiB die schmalen Kanten oder die Spitzen, mit denen die unteren Zahne 
die oberen treffen, ein wenig abzutragen und die Ruckenflache des Zahnes, 
der die Kappe tragen solI, glatt zu schleifen. Bei tiefem BiB und breitem Kon
takt muB soviel vom Zahnriicken fortgeschliffen werden, daB Raum genug 
fiir eine hinreichend starke Goldschicht gewonnen wird. Bei den unteren 
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Schneide- und Eckzahnen braucht man die linguale Seite nicht zu beschleifen, 
nur die Schneidekante und die Ecken mussen unter Umstanden etwas gekurzt 
werden. 

Unter den Bikuspidaten nimmt der erste untere Pramolar hinsichtlich 
seiner Vorbereitung zum Tragen einer Halbkappe eine besondere Stellung ein. 
Da bei ibm der linguale Hocker wenig ausgebildet ist und die Krone in ihrer 
Form derjenigen des Eckzahnes nahekommt, ist der Zahn ganz ahnlich wie 

Abb. 133. Anlage der Facetten an den 
approximalen Seiten bei Herrichtung eines 
Eckzahnes fiir eine Ranksche Halbkrone. 

(Aus Rank.) 

Abb. 134. Herrichtung eines oberen 
Pramolaren fiir die Ranksche Halbkrone. 

(Aus Rank.) 

der Eckzahn vorzubereiten. Bei den oberen und dem zweiten unteren Pra
molaren hingegen schragt Rank den palatinalen Kauhocker zur vertieften 
Kaufurche hin ab und gewinnt dadurch einen Widerstand gegen die transversale 
Kaukraftkomponente. Spitze Kauhocker der Antagonisten sind abzuschleifen, 
um Raum fur einen starken Kappendeckel zu schaffen (Abb. 134). 

SchlieBlich ist als letzte Vorbereitung fur die Aufnahme der Halbkrone 
die Anlage der Stiftkanalchen vorzunehmen. Es wird zu diesem Zweck mit 
einem kugelformigen Steinchen auf der Hohe der Schneidekantenspitze eine 

Abb.135. Anlage der Stiftkanalchen an 
einem Eckzahn. (Aus Rank.) 

kleine Delle und am Tuberculum 
mit einem scharfkantigen Walzen
stein eine Stufe eingeschliffen. 
Dann dringt man von diesen Stellen 
aus parallel zur Zahnachse mit 
einem Rosenbohrer von 0,5 mm 
Starke etwa 1-2 mm tief in das 
Zahnbein vor und arbeitet diese 
Kanalchen mit 0,5 mm starken 
walzenformigenFinierenaus. Rank 
legt das Stiftlager an der Spitze 
hochstens F/2 mm, dasjenige am 
Tuberculum bis 2 mm tief an. 
Abb. 135 veranschaulicht diesen 
Arbeitsgang fur den oberen und 
unteren Eckzahn und die ersten 
unteren Pramolaren. Auch bei den 
oberen Schneidezahnen verfahrt 

man, wie Rank ausfuhrt, ebenso, wenn dieselben eine meiBelformige Krone 
besitzen oder wenn die Schneidekante soweit abgekaut ist, daB man die 
Stiftchen hier unmittelbar in das Dentin versenken kann. Wenn der Schneide
zahn aber eine schaufelformige Krone besitzt, laBt sich das Stiftchen nicht 
in die Schneidekante versenken; die Verwendung der Rankschen Halbkappe ist 
daher in solchen Fallen in Frage gestellt. Bei Pramolaren mit starken lingualen 
bzw. palatinalen Hockern versenkt Rank nur buccal ein Stiftchen. 
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Da der grazile Bau der unteren Schneidezahne die Anlage von Rillen ver
bietet, kann die Halbkappe an ihnen nur durch die Stiftchen Halt gewinnen. 
Rank empfiehlt, fur beide Stiftchen eine Stufe anzulegen und dieselben in einer 
Starke von hochstens 0,45-0,50 mm zu verwenden. 

Abb. 136 zeigt die fur die verschiedenen Zahntypen erforderliche Pra
paration fur die Aufnahme der Halbkrone. 

Die Herrichtung des oberen und unteren Eckzahnes sowie des ersten 
unteren Pramolaren ist fast die gleiche ; der in Abb. 135 gezeigten Praparation 
des oberen Eckzahnes entspricht die Herrichtung der beiden anderen Zahn
typen. Die oberen Pramolaren und der zweite untere Pramolar (Abb. 136c 

11 bed e g h 1 

Abb. 136. Praparation der verschiedenen Zahntypen fiir die Ranksche Halbkrone. 
(Aus Rank.) 

und d) haben kein linguales bzw. palatinales Stiftchen, dafiir aber die Ab
schragung der zur vertieften Kaufurche abfallenden Kauhocker. Von den mitt
leren Schneidezahnen (Abb. 136e, f, g) zeigt der erste (Abb. 136e) die typische 
MeiJ3elform, der zweite eine wenig ausgebildete Schaufelform, beide lassen sich 
gut zum Tragen der Halbkrone herrichten, wahrend Abb. 136g einen oberen 
mittleren Incisivns von stark ausgepragter Schaufelform zeigt, die die Einlassung 
eines Stiftchens in die Schneidekante nur dann erlauben wiirde, wenn man sich 
entschlosse, ein entsprechendes Stuck der nattirlichen Schneidekantc abzu
tragen und durch Gold zu ersetzen. Abb. 136h zeigt einen oberen seitlichen 
Schneidezahn, bei dem die seitlichen Rillen nur in geringer Abmessung angelegt 
werden konnen und Abb. 136i einen unteren Schneidezahn, bei dem die Rillen 
ganzlich fehlen. 
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Rank, dessen Ausfiihrungen wir folgen, weist darauf hin, daB er, seit 
ihm das vorzugliche Material des Platins mit 25% Iridiumzusatz zur Ver
fiigung stehe, Stifte von 0,5 mm Starke anwende, wahrend er friiher Stifte 
von 0,8 mm Starke angebracht habe. 

Die Herstellung der Rankschen Halbkrone kann entweder unmittelbar 
auf dem naturlichen Zahn erfolgen (direkte Methode) oder nach einem Gips
modell (indirekte Methode). In beiden Fallen wird zunachst ein Streifen 20 
bis 22karatigen Goldbleches von 0,2 mm Starke um den Zahnhals gelegt und so 
fest angezogen, daB es sich der palatinalen Zahnwand, die parallelwandig be
schliffen ist, fest anlegt. Die Zahnfleischgrenze wird mit einem Exkavator 
angezeichnet und der Ring so geschnitten, daB er uberall gleichmaBig unter das 
Zahnfleisch geht und da, wo er die Zahnfleischpapille passiert, diese nicht 
verletzt. 

Die Hohe des Ringes wird so bemessen, daB derselbe nicht bis zum Tuber
culum hinaufreicht. Unter die seitlichen Rillen solI der Ring nach Ranks 

Abb. 137. Das Abdrucknehmen 
bei der Anfertigung der Rank
schen Halbkrone nach der in
direkten Methode. (Aus R a nk.) 

Angabe hochstens 1/2 mm hinunterreichen und 
sie hochstens 1/2 mm bedecken. 

Der fertig angepaBte Ring wird mit der Zange 
fest angezogen und mit feinem Bindedraht in 
der ihm zukommenden Stellung festgebunden. 
Der Herrichtung der Stiftchen, die nun folgt, 
ist, wie Rank hervorhebt, groBe Sorgfalt zu 
widmen, damit dieselben ganz genau in die fur 
sie angelegten Lager passen. Aus 0,5 mm starkem 
Platiniridiumdraht (Platin mit 25% Iridium
zusatz) werden 3 mm lange Stucke geschnitten. 
Von diesen Stucken wird mit einem Steinchen 
der Grat, der beim Abschneiden entsteht, fort
genommen und die Schnittflache vollig eben, 
und zwar rechtwinkelig angelegt, damit der Stift 
fest auf dem Boden des fur ihn im Zahnkorper 
angelegten Lagers ruht. Die Stiftchen werden 
in die Kanalchen einprobiert, und wenn sie 
tief genug in dieselben hineingehen, wird das 
hervorragende Ende mit einer Zange breit

gequetscht und umgebogen, damit sie spater im Wachs Halt finden. Bis zu 
diesem Punkte des Arbeitsverlaufes geht man bei der direkten und indirekten 
Methode in gleicher Weise vor. Bei der direkten Methode wird nun die Wachs
form fur die Halbkappe auf den naturlichen Zahn uber den Ring und die Stifte 
modelliert. Alle Teile werden vorher sorgfaltig vaseliniert. Rank empfiehlt, 
ein hartes Blauwachs zu verwenden, das weichgeknetet auf den Zahn gebracht 
wird. Zuerst werden die Rillen sorgfaltig mit Wachs gefullt, dann wird eine 
dunne Wachsplatte auf den Rucken des Zahnes gebracht, angedruckt und 
modelliert und mittels eines heiBen Spatels mit dem die beiden Rillen fiillenden 
Wachs verbunden. Dann wird die Artikulation gepruft und korrigiert. Rank 
verwendet zum feinen Modellieren des AuBeren der Kappe Zahnreinigungs
instrumente, zum Andriicken des Wachses an die Approximalflachen einge
fettetes Matrizenband oder einen Kofferdamstreifen. Nachdem die Kappe fertig 
modelliert ist, wird sie eingebettet und gegossen. Als Material bevorzugt Rank 
ein hartes Gold, und zwar 18kar. Gold mit 5-81/ 2 Ofo Platinzusatz; auch aus 
unedlen Legierungen, wie Kosmos- und Randolfmetall, lassen sich Halbkappen 
gieBen; uber ihre Verwendung gilt das we iter vorne im allgemeinen Teil Ge
sagte. Nachdem die gegossene Halbkappe fein ausgearbeitet und aufprobiert 
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ist, wird del' Ring yom Zahn abgehoben und in die Vertiefung eingesetzt, die 
sich fiir ihn am inneren Rande del' Halbkappe auspragt. Del' Ring wird mit 
Wachs befestigt, eingebettet und mit del' 
Kappe verlotet. Um bei dem nun folgen
den Einprobieren die fertige Kappe leichter 
aus ihrem Lager, in dem sie oft sehr fest 
sitzt, herausnehmen zu konnen, liiBt Rank 
bei del' Ausarbeitung zunachst an del' 
palatinalen Seite einen kleinen UberschuB 
stehen, an dem man beim Abheben del' 
Krone das Instrument ansetzen kann. 
Diese kleine Stufe wird erst beseitigt, wenn 
die Briicke einzementiert wird. Um bei 
der Herstellung der Briicke, der die Halb
kappe als Anker dient, der flachen K appe 
einen genauen Sitz in dem Gipsabdruck zu 
sichern, kann ihr ein Stiickchen Draht 
aufgelotet werden, wie dies auch bei 
anderen flachen Befestigungsteilen vor 
dem Abdrucknehmen geschieht. 

Bei del' indirekten Methode der An-
fertigung del' Rankschen Halbkappe wird 
von der hergerichtet en Riickseite des 
Zahnes, wahrend sich der Ring und der 
Stift in situ befinden, mit plastischer 
Masse ein Abdruck genommen (Abb. 137). 
Diesel' Abdruck hebt die Stiftchen mit 
heraus, der Ring wird ihm eingefiigt. 
Dann wird del' Abdruck mit Zement 
a usgegossen. 

Nach diesem Modell wird eine Halb
krone aus 22karatigem Golde mit 0,15 
bis 0,20 mm starken Wandungen her
gestellt und mit dem Halbring verli:itet. 
Die Stiftchen laBt Ran k zunachst fort 
und fiigt sie erst ein, nachdem die Kappe 
mit dem Halbring fertig adaptiert ist. 
Eine zweite indirekte Methode zur An
fertigung der Halbkappe hat Rank an
gegeben, indem er nach dem Vorgeh8n 
von Marshall fiir die seitlichen Rillen 
passende Drahte anfertigt, sie in d8r 
ihnen zukommenden Stellung in den Halb
ring einli:itet und dann erst nach einem 
Abdruck die Kappe anfertigt und mit 
den znerst hergestellten Teilen verbindet. 
Hinsichtlich der Einzelheiten des Rank
schen Verfahrens verweisen wir auf die 
bereits weiter vorne erwahnte Arbeit 
dieses Autors. 

Abb.138. Verwendung einer Rankschen 
Halbkrone als vorderer Anker einer dem 
Ersatz des ersten Pramolaren im rechten 
Oberkiefer dienenden festen Briicke. 

(Aus Rank.) 

Abb. 139. Die Briicke, die del' Losung 
del' in Abb. 138 gezeigten Aufgabe dient. 

(Aus Rank.) 

Abb.140. Verwendung cineI' Rankschen 
Halbkronc als Anker einer dem Ersatz 
des mittleren Schneidezahnes im rechten 
o berldofer diencndon foston Briicke. 

(Ans Rank.) 

Die Anwendung der Halbkrone kann innerhalb des dem Auge zuganglichen 
Bereiches der Zahnreihe eine sehr vielseitige und niitzliche sein. Man wird jedoch 
gut tun, sie keiner zu erheblichen Belastung auszusetzen und daher auf ihre 
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Verwendung als Anker groBer, in der Funktion stark beanspruchter Briicken 
zu verzichten. 

Wenn wir zusammenfassend den Wert der Halbkronen fiir die Verwen· 
dung als Anker fester Briicken abwagen, so ist zu wiederholen, daB die 
Fensterkrone kaum mehr fiir diesen Zweck in Betracht kommt, da sie nur 

Abb.14I. Als Anker einer dem Ersatz von f6 dienenden 
festen Briicke in 15 und rr eingelassene GuBfiillungen. 

Abb. 142. Die durch GuBfiillungen verankerte feste 
Briicke fiir sich (zu Abb. 141 gehorig). 

Abb. 143. Die durch GuBfiillungen verankerte feste 
Briicke in situ (zu Abb. 141 und 142 gehOrig). 

unter ganz auBergewohnlich 
giinstigen Verhaltnissen dem 
sie tragenden natiirlichen 
Zahne den Schutz gewahrt, 
den ein Pfeiler von seinen 
Briickenanker beanspruchen 
muB. An sich diirften die Halb
kappen (Carmichael., Mar· 
shall., Fournier- und Rank
Krone) als Befestigungsteile 
fester Briicken gleichwertig 
sein; die Rankkrone erhalt 
durch die Stiftbefestigung eine 
starkere Verankerung als die 
anderen, doch schlieBt die Stili
befestigung unter Umstanden 
die Gefahr einer Pulpenreizung 
nicht vollig aus. Rumpel 
weist darauf hin, daB infolge 
des Fehlens der Querleiste der 
Widerstand der Rankkrone 
gegen ein bei ihrer Belastung 
hervortretendes Aufbiegungs
moment nicht so groB sein 
kann wie bei den anderen 
Halbkronen, die eine solche 
Versteifung besitzen. Die Er
fahrungen Ranks rechtfertigen 
jedoch eine solche Befiirch
tung nicht. 

'Y) Die GujJfullung als 
Bruckenankm". 

Auch GuBfiillungen konnen 
untergewissen Voraussetzungen 
zur Befestigung von festen 
Briickenarbeiten dienen. Die 
Pfeiler, in die sie zu diesem 
Zwecke eingelassen werden 

sollen, miissen krartig, gesund und widerstandsfahig sein. Die Mundverhaltnisse 
diirfen die Entstehung und das schnelle Fortschreiten der Caries nicht be
giinstigen, da eine progrediente, an den Tragerzahnen auftretende Caries die 
GuBfiillung und damit die Briicke sehr bald ihres Haltes berauben wiirde. 

Die GuBfiillungen miissen so in die Briickenpfeiler eingelassen werden, 
daB die Zahne durch sie gegen die Caries geschiitzt werden. Hierzu ist er· 
forderlich, daB alle gefahrdeten Stellen in der Umgebung der Kavitat mit 
ausgeschnitten werden, so daB die Rander iiberall, besonders auch am Cervical. 



Die GuBfiillung als Briickenanker. 639 

rande der Hohlung stark und glatt in gesundem Material verlaufen und daB 
nirgends der Reinigung unzu
llingliche Winkel entstehen, von 
denen aus eine Infektion des 
Tragerzahnes stattfinden konnte. 
Ferner mussen die GuBfullungen 
iiberall einen exakten Rand
schluB erhalten, so daB die 
Flachen der Fiillung und des 
Zahnkorpers glatt ineinander 
verlaufen, ohne daB der ge
ringste Spalt vorhanden ware 
(Abb. 141). 

Ihrem Zweck entsprechend, 
muI3 den GuI3fiiUungen, als 
Ankern einer Briicke, ein sehr 
starker Halt in den Briicken
pfeilern gegeben werden. Es ist 
vielfach versucht worden, einen 
hinreichenden Halt fiir die als 
Briickenanker dienende GuB
fiillung unter Erhaltung der 
Vitali tat des Tragerzahnes zu 
gewinnen. Durch mehrere feine 
Sti£te, die der Unterseite der 
GuBfiillung angelotet wurden 
und denen man eine solche 
Richtung gab, daB die Pulpa 
beim Aufbohren der Lager fiir 
die Stifte nicht verletzt und 
nach der Einzementierung nicht 
gereizt werden sollte, suchte 
man die GuI3fiillung sehr stark 
in dem Briickenpfeiler zu be
festigen. 

Eine solche Verankerung in 
lebenden Zahnen erscheint aber 
im Hinblick auf die oft sehr 
unregelmaBige Lage der Pulpa 
gewagt und nur in Zahnen 
durchfiihrbar, bei denen damit 
zu rechnen ist, daI3 bereits eine 
erhebliche Ablagerung von se
kundarem Dentin stattgefunden 
hat. Selbst wenn man bemiiht 
ist, die Druckverhaltnisse, unter 
denen eine durch GuBfiillungen 
zu befestigende Briickc steht, 
moglichst giinstig fiir den Halt 
der Einlage zu gestalten, ist es 
nicht leicht, in einem lebenden 

Abb.144. Die fiir die Aufnahme von GuBfiillungen 
als Anker einer dem Ersatz von 11 dienenden 

festen Briicke praparierten Kavitaten. 

Abb. 145. GuBfiillungen in IT und f2 als 
Briickenanker (zu Abb. 144 gehOrig). 

Abb. 146. Die dem Ersat7. von fT diencnde durch 
GuBfiillungen verankerte Briicke in situ, von der 
lingualen Seite gesehen (zu Abb. 144 und 145 

gehorig). 

Zahn soviel Halt fiir eine GuBfiillung zu gewinnen, daB weder eine Ver
letzung und Reizung der Pulpa, noch eine LoslOsung der GuI3fiillung durch 
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den auf der Briicke lastenden Druck zu befiirchten ist. Man wird daher 
in der Regel gut daran tun, Zahne, die GuBfiillungen zur Befestigung einer 
Briickenarbeit zu tragen bestimmt sind, zu devitalisieren und nach FiiIlung 
der Wurzelkanale die GuBfiillung mit einem Zapfen in das Cavum pulpae ein
greifen zu lassen. Nur auf diese Weise ist die vollkommen zuverlassige Ver
ankerung zu erreichen. Man kann, wenn man so verfahrt, die GuBfiillung ver
haltnismaBig flach gestalten und hat dadurch den Vorteil, daB das Einsetzen 
der Briicke nicht durch ihre Form erschwert wird. Dienen an beiden Enden 
der Briicke GuBfiillungen der Befestigung, so miissen dieselben so geformt 
sein, daB sie sich in derselben Richtung in ihre Lager einfiihren lassen. 1st 
auf einer Seite eine Krone, auf der anderen Seite der Briicke eine GuBfiillung 
als Anker angebracht, so muB die Moglichkeit vorhanden sein, die Einlage
fiiIlung in derjenigen Richtung an ihren Platz zu bringen, die fiir das Einsetzen 
der Briicke durch die Richtung der Wandungen der Krone gegeben ist. 

Die GuBfiillung tritt in ihrer Bedeutung als Befestigungsteil fester Briicken 
gegeniiber der kiinstlichen Krone sehr in den Hintergrund. Die wesentlich bessere 
Erfassung des tragenden Stumpfes und der weit groBere Schutz desselben durch 
die V ollkrone Hint diese weit geeigneter als Befestigungsteil fester Briicken 
erscheinen. Einige Bedeutung hat die GuBfiillung als Lager einer labilen 
Verbindung zwischen Briickenkorper und Befestigungsteil, wie sie von Sachs 
u. a. beschrieben ist. Wir werden auf diese ihre Verwendung weiter unten 
zuriickkommen. 

b) Der Briickenkorper. 

Der Korper der festen unzerlegbaren Briicke deckt, auf die Briicken
anker gestiitzt und mit ihnen durch Lotung verbunden, die Liicken des Zahn
bogens, deren SchlieBung die eigentliche Aufgabe der Briickenarbeit ist. Eine 
Reihe von Anforderungen sind an den Briickenkorper zu stellen. Derselbe muB 
stark genug sein, um den auf ihm ruhenden Kaudruck auszuhalten, so daB auf 
die Dauer weder am Korper selbst noch an den Verbindungsstellen mit den 
Ankern ein Bruch eintreten kann. Die Kau- bzw. BiBflache des Korpers muB 
fiir das Kaugeschaft wohl geeignet, d. h. den natiirlichen BiBflachen ahnlich 
gestaltet werden, darf aber keine Formen aufweisen, die im BiB besondere Kau
druckkomponenten zu stark hervortreten lassen wiirden. Es muB auf das sorg
faltigste darauf geachtet werden, daB weder eine Stelle der Briickenkauflache 
des gesamten Zahnbogens an sich zu hoch ist, noch daB sie zu hohe und steile 
Kauhocker hat. Wahrend jede yom BiB getroffene Stelle, die zu hoch ist, eine 
Uberlastung der Briicke in vertikaler Richtung bewirkt, fiihrt der AufbiB auf 
die Gleitflachen zu stark hervorragender Kauhocker zu einer Uberlastung der 
Briicke in horizontaler und vertikaler Richtung. Die Kauflache muB so an
gelegt und geformt sein, daB bei allen Kaubewegungen die im BiB ausgelOsten 
Krafte in vollkommener Harmonie wirken, so daB keine Kraftkomponente 
iiberwiegend hervortritt. Hierfiir ist insbesondere die Erhaltung des Drei
punktkontaktes bei der seitlichen Kaubewegung wesentlich. Die Ebene, in 
der die Kauflache angelegt werden muB, ist naturgemaB im wesentlichen durch 
die Lage der GegenbiBflache bestimmt. Doch gilt dies nur mit einer gewissen 
Einschrankung, da eine genaue Anpassung der Briickenkauflache an die Kau
flachen stark hervortretender Gegenzahne unter Umstanden die Mahlbewegung 
storen oder ganz unmoglich machen wiirde. Es hat als allgemeiner Gesichts
punkt zu gelten, daB der Kauflache der Briicke diejenige Lage zu geben ist, 
die fiir die Wiederherstellung der normalen BiBebene des Gesamtgebisses am 
giinstigsten ist. Aile Flachen des Briickenkorpers miissen so geformt und ge
lagert sein, daB sie sich leicht reinigen lassen und daB sie ihre Umgebung nicht 
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reizen. Die Wangen- bzw. LippenfHiche mu/3 glatt und in der Richtung von 
Alveolarwall zur Kauflache leicht gewolbt sein. Die Leiste oder Kante, die 
zwischen der Abschragung und der Kauflache liegt, darf nicht zu schmal und 
mu/3 vollkommen abgerundet und stumpf sein. Die Zunge ist diesen Leisten 
gegenuber, denen sie im Bereich der Backenzahne anliegt, sehr empfindlich. 
Es konnen durch diese Kante, selbst wenn dieselbe nicht eigentlich scharf ist, 
leicht Verletzungen der Schleimhaut entstehen. Der Bruckenkorper mu/3 hin
sichtlich des Verlaufes seiner Langsachse und seiner Ausladung nach der Wangen-, 
Lippen-, bzw. Zungen-Gaumenseite hin den naturlichen Verhaltnissen angepa/3t 
werden; er darf nicht zu breit sein und weder zu weit nach au/3en noch zu weit 
nach innen reichen. Die Kauflache der festen Brucke soll nicht breiter angelegt 
werden, als es fur die Zermalmung der Speisen erforderlich ist. Schon durch 
eine relativ schmale Kauflache laGt sich ein guter Nutzeffekt erzielen (7,5 - 8 mm 

Abb. 147. Gestalt.ung des Briickenkorpers. Buccale Ansicht einer dem Ersatz von 651 
dienenden_ ungeteilten festen Briicke. 

bei Molaren, 6-7 mm bei Pramolaren). Eine zu breite Anlage des Briicken
korpers wirkt leicht fur die Belastung der Briicke ungunstig, auch kann sie 
zur Folge haben, daG die Wange, bzw. die Zunge durch den BiJ3 verletzt wird. 
FUr das Verhaltnis des Korpers zu der Strecke des Alveolarwalles, uber die 
er hinfuhrt, sind zwei Gesichtspunkte maGgebend: 

1. Der Korper einer festen Brucke darf sich nicht auf den Alveolarwall 
stutzen; es darf durch ihn keine unmittelbare Ubertragung eines Teiles der 
Briickenlast yom Bruckenkorper auf den Kiefer stattfinden. 

2. Der Bruckenkorper muG so gestaltet und gelagert werden, daB an 
seiner Unterseite keine Ablagerungsstatte fur Speisereste und Konkremente 
entsteht. 

Unter giinstigen Raumverhaltnissen ist es nicht schwer, diesen Anforde
rungen zu genugen. Wir konncn dann den Korper einer festen Brucke und 
seine Lotstellen so stark machen, daB auch der schwachste Punkt dem Kau
druck nicht nachgibt. Je langer die ohne Zwischenstutzung zu uberbriickende 
Strecke ist, um so starker mu/3 der Querschnitt des Korpers und um so kraftiger 
seine Verbindung mit den Ankem sein, um so mehr auch muG auf die Ver
teilung des Kaudrucks geachtet werden. Wenn nach der Eigenart des Bisses 

Handbuch der Zahnhcilkunde. III. 3. A. 41 



642 Bruhn: Die Briickenarbeit. 

mit einer besonders starken Belastung einer Strecke oder einer Stelle zu rechnen 
ist, so muB dieselbe der anzunehmenden Beanspruchung entsprechend ver
starkt werden. Gunstige Raumverhaltnisse gestatten es aber nicht nur, dem 
Bruckenkorper solche Dimensionen zu geben und ihn so stark mit den Be
festigungsteilen zu verbinden, daB jeglicher Bruch oder eine betrachtliche Ab
nutzung ausgeschlossen ist, sie machen es auch leicht, die Brucke so zu formen, 
daB eine Retention von Speiseresten und Ausscheidungen durch sie nicht zu 
befUrchten ist. 

Ursprunglich setzte man den Korper einer festen Brucke aus einer Reihe 
zahnahnlicher Zwischenglieder zusammen, deren jedes einer der Kaueinheiten 
entsprach, die in der Lucke zwischen den Pfeilern ersetzt werden sollten. 
Diese Zwischenglieder wurden unter sich und mit den Tragerkronen verlotet. 
Reute ist man allgemein dazu ubergegangen, den Bruckenkorper einer unzer
legbaren festen Brucke als ein Ganzes zu gieBen und ihm durch Lotung mit den 
Befestigungsteilen (Ankern) zu verbinden. Die dem Alveolarkamm zugekehrte 
Unterseite des freischwebenden Bruckenkorpers wird yom lingualen bzw. pala
tinalen Kauflachenrande buccoalveolarwarts abgeschragt, die Ubergangsstellen 

Abb.148. Gestaltung des Briickenkorpers. Sagittal
schnitt durch die in Abb.147 gezeigte ungeteilte feste 
~riicke, der die Materialstarke und die Abrundung der 
Ubergangsstellen von der Unterseite des Briicken
korpers zu den Wanden der Tragerkrone erkennen laBt. 

Abb. 149. Gestaltung des 
Briickenkorpers (zu Abb. 147 
und 148 gehOrig). Querschnitt 
durch den Briickenkorper der 
freischwebenden festen Briicke. 

von der Unterseite des Bruckenkorpers zu den Wanden der Befestigungsteile 
werden ausgeschwemmt und gerundet, damit auch hier keine Nischen entstehen, 
in denen sich Ruckstande festsetzen konnen (Abb. 148 un 149). 

Die Abschragung, die dem Raum zwischen der Brucke und dem Alveolar
kamm nach dem Munde zu eine wesentlich weitere Offnung gibt als nach dem 
Vestibulum oris hin, schafft fur die Reinigung und Sauberhaltung der Brucke, 
und zwar sowohl fUr den natiirlichen Reinigungsvorgang wie fUr die Anwendung 
der Zahnburste gunstigere Verhaltnisse als jede andere Form. Die wirksamste 
Kontrolle der Nischen und Winkel des Mundes, und zwar sowohl der naturlichen 
Spalten und Zwischenraume, als auch der durch die Prothese geschaffenen 
erfolgt durch die Zunge. Diese arbeitet spontan mit groBer FeinfUhligkeit und 
geht ihrer Lage entsprechend beim Absuchen der auf dem Alveolarwall vor
handenen naturlichen und kunstlichen Gebilde in der Rauptsache von innen 
nach au13en vor. Je mehr wir der Zunge von der Mundhohle aus den Zugang 
zu dem unter einer Brucke vorhandenen Raum offnen, urn so mehr erleichtern 
wir ihr die Kontrolle und das Reinigungsgeschaft. Es spricht daneben noch ein 
anderer gewichtiger Grund dafUr, die Unterseite der Brucke so abzuschragen, 
daB der unter der Brucke liegende Rohlraum die breiteste Offnung nach der 
Mundhohle hin erhalt, namlich der Umstand, daB der fUr die selbsttatige Rei
nigung aller Schlupfwinkel und Spalten wichtigste Vorgang: die Absaugung, 
nur nach der Mundhohle hin moglich ist. Die Abschragung ist die fUr die Unter
seite der freischwebenden festen Brucke am meisten angewandte Form, doch 
begegnen wir auch anderen Vorschlagen fUr ihre Gestaltung. So hat Schroeder 
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die in Abb. 150 gezeigte leichte Abschragung nach der Mitte der Unterseite 
hin empfohlen. 

Rumpel befiirwortet eine ahnliche Form, die keilformig unter moglichst 
spitzem Winkel dem Alveolarwall aufliegt und sowohl von der buccalen wie 
von der lingualen Seite aus leicht gereinigt werden kann. 

Es sind bei der Anlage fester Brucken so verschiedene Verhaltnisse zu 
berucksichtigen, daB man sich, auch wenn reichlich Raum vorhanden ist, 
nicht auf eine bestimmte Form festlegen und diese in allen Fallen anwenden 
kann. Es gibt FaIle, in denen die BiBhohe eine so betrachtliche ist, daB unter 
der Brucke, wenn wir dem Korper ahnliche Proportionen geben wurden, wie 
in dem von uns in Abb. 147 gewahlten Beispiel, ein Leerraum entstande, der 
fUr die Bewegung des Bissens im Kauakte storend wirken wiirde. Ein solcher 
Leerraum kann auch dadurch lastig sein, daB sich die Wange hineinsaugt oder 
daB bei der Lautbildung Nebengerausche entstehen. Es kann daher gerade 
in Fallen, in denen sehr reichlich Raum vorhanden ist, geboten erscheinen, 
die buccale Wand des Bruckenkorpers nahezu oder ganz bis zum Alveolarwall 
herab- oder heraufzuziehen und sie hier mit ganz feinem Saume anliegen zu 
lassen, damit die Mundhohle gegen das Vestibulum oris abgeschlossen bleibt. 

Abb. 150. Gestaltung der Unterseite einer festen freischwebenden Briicke. 
(Aus Schroeder.) 

Die Reinhaltung des Briickenbereiches braucht darunter nicht zu leiden, da 
die Abschragung an der Zungenseite die Ausraumung aIler Speisereste zulaBt. 

Das Problem der Sauberhaltung gewinnt da an Bedeutung und Schwierig
keit, wo es nicht moglich ist, eine feste Brucke voIlkommen freischwebend an
zulegen. Es ist dies dann der Fall, wenn der Zwischenraum zwischen dem AI
veolarwall und der Kauflache der Gegenzahne zu niedrig ist, um einem hin
reichend starken Briickenkorper mit Unterspiilung Platz zu gewahren. Wenn 
der Raummangel dadurch entstanden ist, daB die zu ersetzenden Zahne schon 
lange fehlten und ihre Antagonisten infolgedessen weit aus dem Kiefer heraus
getreten sind, so gehort, wie wir schon weiter vorne ausfiihrten, eine entsprechende 
Kiirzung der herausragenden Zahne zu den Vorarbeiten, die der Durchfiihrung 
der eigentlichen prothetischen MaBnahmen vorauszugehen haben. Nur selten 
geniigt freilich in diesem Falle ein Beschleifen der Kauflaehe zur Wiederher
steIlung der normalen BiBebene. Oft ragen die Gegenzahne so stark hervor, 
daB zu einer hinreichenden Kiirzung nicht nur die Abtragung der ganzen 
Schmelzschicht ihrer Kauflache notig ist, sondern daB ein Querschnitt durch den 
Zahnkorper gelegt werden muB. Da eine so weitgehende Abtragung eine schwere 
Verletzung der natiirlichen Zahne darstellt, muB zu ihrer dauernden Erhaltung 
oft eine umfassende konservierende Beha,ndlung, die Kauterisation der Pulpa, 
llie Ausraumung unll Fiillung der Wurzelkanale, die Fiillung der Schnitt
flachen oder die Uberkappung der Stiimpfe mit hinreichend niedrigen Kronen 
folgen. Nicht immer ist es moglich, eine so umfassende Vorarbeit durchzu
fiihren, wenn auch die WiederhersteIlung der normalen BiBebene an sich als 
unerlaBliche Vorarbeit fUr die Konstruktion einer Briicke gelten muLl. Die 
Gesundheitsverhaltnisse des Patienten konnen unter Umstanden gegen eine 

41* 
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Ausdehnung der Behandlung iiber die auBerst notwendigen Arbeiten hinaus 
sprechen. In diesem FaIle muB-man entweder auf die Anwendung einer festen 
Briickenarbeit verzichten oder die Form des Briickenkorpers den gegebenen 
Raumverhaltnissen anpassen. Dies gilt auch dann, wenn der vorhandene Raum, 
ohne daB eine Verlangerung der Gegenzahne daran schuld ware, an sich so 
eng ist, daB ein hinreichend starker Briickenkorper mit Unterspiilung keinen 
Raum findet (Abb. 151). In zweifelhaften Fallen ist es besser, die Briicke mit 
feinem Saume aufliegen zu lassen, den Briickenkorper an sich schmal zu 
gestalten und ihn an der Zungen- bzw. Gaumenseite steil abzuschragen, als 
die Moglichkeit einer Unterspiilung anzustreben, wo eine solche ausgeschlossen 
ist. Erhalt eine feste Briicke unter ungiinstigen Raumverhaltnissen eine breite 
und flache Abschragung, so entsteht unter ihr ein niedriger, der natiirlichen 
und kiinstlichen Ausreinigung schwer zuganglicher Zwischenraum. Es sprechen 
nicht nur Reinlichkeitsgriinde dafiir, daB dies vermieden werde, sondern auch 
die Riicksicht auf den Zustand der Schleimhaut. Wahrend diese in der Regel 
unter einer mit schmalem Saume aufliegenden Briicke keine nennenswerten 
Veranderungen zeigt, kommt es unter einer Brucke mit breiterer Auflage zu 
leicht blutenden schwammigen Wucherungen der Schleimhaut. 

Abb. 151. Briicke, die infolge Raummangels nicht durchspiilbar angelegt werden konnte, 
mit schmalem Saum dem Alveolarrand aufliegend. (Aus Schroeder.) 

Die Indikation fur die Anwendung eines mit schmalem Saume dem Alveolar
kamm aufliegenden Briickenkorpers ist jedoch nicht nur um des beschrankten 
Raumes willen, sondern auch dann gegeben, wenn der Briickenkorper aus 
kosmetischen Griinden von kiinstlichen Zahnen gedeckt werden muB, eine 
Notwendigkeit, die im Bereich der Vorderzahne stets und zumeist auch beim 
Ersatz der Pramolaren vorliegt. 

Deckung des Bruckenkorpers durch kunstliche Zahne. 
Wir unterscheiden, wie schon weiter vorne in dem Abschnitt, der von 

den kiinstlichen Zahnen und ihrer Bearbeitung handelt, ausgefiihrt ist, kiinst
liche Zahne, die dem ganzen Korper des naturlichen Zahnes nachgebildet sind, 
und solche, die nur den labialen bzw. lingualen Abschnitt des Kronenkorpers 
wiederge ben. 

Fur die Verarbeitung an festen Brucken kommen in der Hauptsache nur 
die letzteren in Betracht. Feste Briicken, die dem Ersatz der Vorderzahne 
dienen, sind mit Flachzahnen zu decken, und zwar sind Zahne mit langen Stiften 
fur diese Verwendung denjenigen mit Knopfkrampons vorzuziehen. 

Fur die Deckung im Backenzahnbereich eignen sich vor al1em die halben 
Backenzahne, da der eigentliche Briickenkorper nicht durch die Einlagerung 
ganzer Porzel1anzahne geschwacht werden darf. Die halben Zahne haben den 
Vorzug, daB sie nur verhaltnismaBig wenig Raum beanspruchen. Sie besitzen 
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in kosmetischer Hinsicht denselben Wert wie die Zahne mit voUem PorzeUan
korper. Auch die Funktion erleidet bei ihrer Anwendung keine Beeintrachtigung 
da der Kronenkorper bei dem Aufbau des Bruckenkorpers mit entsteht und 
einerseits als Fassung fur die Porzellanfacette, andererseits als Kauwerk
zeug dient. 

Da die kunstlichen Zahne urn des naturlichen Aussehens willen auf dem 

Abb. 152. Zur Verwendung als Facetten 
an festen Briicken geeignete obere Schneide· 

und Eckzahne mit langen Stiften. 

Abb. 153. Zur Verwendung als Facetten 
an festen Briicken geeignete obere halbe 

Backenzahne mit langen Stiften. 

Zahnfleisch stehen mussen, damit es den Anschein hat, als seien sie aus dem
selben herausgewachsen und da der Ubergang des kunstlichen Zahnfleisches in 
das naturliche nur dann unauffallig bleibt, wenn es demselben ganz fein und 
fest aufgeschliffen ist, bildet die cervicale Schlifflache der kunstlichen Zahne 

Abb. 154. Zur Verwendung als Facetten an 
festen Briicken geeignete untere Schneide· 

und Eckzahne mit langen Stiften. 

Abb. 155. Zur Verwendung als Facetten 
an festen Briicken geeignete untere halbe 

Backenzahne mit langen Stiften. 

den Saum, mit dem der Bruckenkorper den AlveolarwaU beruhrt (Abb. 156 
und 157). Der Metallkorper, die Fassung der kunstlichen Zahne, braucht nicht 
immer bis zum auBersten Rande des kunstlichen Zahnes zu gehen, der auf
geschliffene Zahnrand kann zum Rucken des kunstlichen Zahnes hin einige 

Abb. 156. Die Front einer dem Ersatz von ~ 
dienenden auf :u!. gestiitzten festen Briicke. 

Abb. 157. Die Riickseite der in 
Abb. 156 gezeigten Briicke. 

Millimeter breit freibleiben (Abb. 157). Doch ist es vielfach wiederum an
gebracht, die Fassung des kunstlichen Zahnes bis an oder unter den Schliffrand 
gehen zu lassen. Ein durch den Bruckenkorper gefuhrter Sagittalschnitt zeigt, 
durch einen Schneidezahn gelegt, die in Abb. 158, durch einen Pramolaren 
gelegt, die in Abb. 159 wiedergegebene Form. 

Die Raumverhaltnisse sind mitbestimmend fUr die Auswahl der kunstlichen 
Zahne, die im Einzelfalle Verwendung finden sollen, und fur die Stellung, die 
man ihnen gibt. Ihre Form und Stellung muB es gestatten, den Bruckenkorper 
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stark genug fUr die anzunehmende Belastung anzulegen und ihm eine fiir die 
Sauberhaltung geeignete Form zu geben. Wenn der Alveolarfortsatz annahernd 
seine normale Form und Hohe behalten hat, finden Flachzahne zur Deckung 
des Briickenkorpers Anwendung. Sie werden mit schmalem Rande aufge
schliffen und lassen sich vom Briickenkorper so fassen, daB die Entstehung 
von Schmutzwinkeln vermieden wird. Wenn es sich jedoch um die Uber
briickung einer tief eingesunkenen Alveolarstrecke handelt, verbieten kosmetische 
Riicksichten die Anwendung einfacher Flachzahne, da diese, in die Einsenkung 
hineingestellt, entweder zu lang oder zu schrag stehend erscheinen wiirden. 

Abb. 158. Sagittalschnitt durch den Kiefer 
und den Schneidezahn der in Abb. 156 u. 157 
gezeigten Briicke, die Lage des Briicken
korpers zum Alveolarwall veranschaulichend. 

Abb. 159. Sagittalschnitt durch einen in den 
Korper einer festen Briicke eingelassenen 
Pramolaren, die Lage des Briickenkorpers 

zum Alveolarwall veranschaulichend. 

In solchen Fallen muB die eingesunkene Alveolarpartie durch kiinstliches Zahn
fleisch gedeckt werden, aus dem die kiinstlichen Zahne in der natiirlichen Lange 
und Richtung heraustreten. 

FUr diesen Zweck finden entweder die im Handel erhaltlichen Zahn
fleisch- oder Blockzahne Verwendung (Abb. 160 und 161), oder es wird an 
die Flachzahne ein entsprechend geformtes Stiick kiinstlichen Zahnfleisches 
anmodelliert und im Schmelzofen angeschmolzen. (Wir verweisen auf das 
iiber die hierfiir in Betracht kommenden Verfahren im Abschnitt "Keramik" 

Abb. 160. ZurVerwendungan festen Briicken 
geeignete Zahne: Zalmfleischzahne mit 

flachem Rucken und langen Stiften. 

A bb. 161. Zur Verwendung an festen Brucken 
geeignete Zahne : Halbe Zahnfleischbacken

zahne mit Knopfkrampons. 

Gesagte.) Der Gestaltung der Unterseite des Briickenkorpers ist in solchem 
FaIle besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden, damit die Entstehung von 
Schmutzwinkeln vermieden wird. Der Zahnfleischblock darf nicht breit auf 
oder gegen den Alveolarwall gesetzt werden, sondern muB mit dem freien Rande 
fein aufgeschliffen, nur in ganz schmaler Auflagerung iiber die labiale Boschung 
des Walles hingehen. Der Briickenkorper muB so modelliert werden, daB der 
Winkel zwischen seiner Unterseite und dem Alveolarwall moglichst weit nach 
der MundhOhle hin offen zuganglich ist (Abb. 165, Sagittalschnitt). Man hat zu 
priifen, ob die Basis schmal genug bleibt, und ob der Zwischenraum zwischen 
Briicke und Kieferschleimhaut, und zwar sowohl die Partie, die unter der schmal 
aufliegenden Leiste, wie diejenige, die unter der Abschragung liegt, durch die 
natiirliche Absaugung und die kiinstlichen Reinigungsmittel sauber gehalten 
werden konnen. 1st dieses nicht sicher, so muB von der Konstruktion einer 
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festen Briicke abgesehen und eine andere Losung der prothetischen Aufgabe 
gesucht werden. 

Der Befestigung der kiinstlichen Zahne am Briickenkorper dienen die
selben Methoden, die wir im Kapitel "Kronenarbeit" eingehend beschrieben 

Abb. 162. Die Front einer dem Ersatz von :l 1112 dienenden a.uf 3T3 gestiitzten Briicke 
mit Zahnfleischzahnen (in situ). 

Abb. 163. Die Riickseite der in Abb. 162 gezeigten festen Briicke. 

Abb. 164. Abb. 165. 
Abb. 164. Die in Abb. 162 und 163 gezeigte Briicke fiir sich. 

Abb. 165. Sagittalschnitt durch einen Schneidezahn und den Kiefer, die Lage des Korpers 
der in Abb. 162-164 gezeigten Briicke zum Alveolarfortsatz zeigend. 

und veranschaulicht haben. Wir verweisen auf das Seite 515-530 Gesagte. 
Heute ist die Befestigung durch Einzementierung das allgemein bevorzugte 
Verfahren. Der Riicken des Zahnes wird in seine Fassung, die Stifte entweder 
in eine Kammer oder in r6hrenformige Lager mit Zement einzementiert. Die 
Zahne finden dadurch einen sehr starken Halt und die Auswechslung bzw. 
der Ersatz zersprungener Facetten gestaltet sich sehr einfach. 



648 Bruhn: Die Briickenarbeit. 

Auch durch Nietung lassen sich kiinstliche Zahne an festen Briicken 
befestigen, sofern der Briickenkorper nicht zu dick ist, um das Hindurchstecken 
der Stifte und die Anlage von Nietkop£en an seiner Riickseite zu gestatten. 
Am besten bewahrt hat sich das Nietverfahren fiir die Befestigung oberer 
Frontzahne. Naheres iiber das Verfahren und die fUr seine Anwendung er
forderlichen Werkzeuge (Kaisersche Nietzange) ist auf S. 525 nachzulesen. 

Abb. 166. Buccale Ansicht einer dem Ersatz des ersten und zweiten Pramolaren des linken 
Oberkiefers dienenden Briicke, die auf dem Eckzahn und dem ersten Molaren mit je einer 
Wurzelband- (Richmond-) Krone verankert ist und zur AusfiiIIung der tief eingesunkenen 

Alveolarpartie angebranntes Zahnfleisch tragt. 

Abb. 167. Palatinale Seite der in Abb. 166 gezeigten Briicke. (Abschragung.) 

Abb. 168. Die Front einer dem Ersatz von 
2 III 2 dienenden auf ~ gestiitzten festen 
~cke mit Zahnfleischzii.hnen in situ. 

Abb. 169. Die Riickseite der in 
Abb. 168 gezeigten festen 

Briicke. 

Die Lotung kommt heute zur Befestigung kiinstlicher Zahne am Briicken
korper nur dann in Betracht, wenn ungiinstige RaumverhaItnisse keine andere 
Befestigung erlauben. Das iiber die Lotung kiinstlicher Zahne Wissenswerte 
findet sich im Abschnitt "Kronenarbeit" auf S. 520-524. 

Ganze, d. h. die ganze Form der natiirlichen Zahnkrone wiedergebende 
kiinstliche Zahne in den Korper fester Briicken einzulassen, ist im allgemeinen 
nicht zu empfehlen. Bei ihrer Verarbeitung fUr diesen Zweck besteht die Gefahr, 
daB der ihrer Fassung dienende Briickenkorper entweder zu schwach oder 
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zu klobig wird. Unter sehr gunstigen Raumverhii,ltnissen kann man in manchen 
Fallen ganze Pramolaren und Molaren zur Deckung des Korpers fester Brucken 
verwenden, nachdem man von der palatinalen bzw. buccalen Halfte ihres 

a b d 
Abb.170. Der Pontopinzahn und seine Einzelteile. (Aus Bock.) 

a Pontopinzahn in Alveole sitzend. b Pontopinzahn und Riickenplatte. c Riickenplatte: 
Buccal- und Lingualansicht. d Pontopinzahn mit Riickenplatte in situ und abgeschragter 

Kaukante. e Pontopinzahn mit angegossener Riickwand. 

Korpers und von ihrer Kauflache so viel fortgeschliffen hat, daB der Brucken
korper als solcher stark genug wird, ohne in seinen Konturen uber die natiirliche 
Zahnform hinaus verstarkt zu werden. Auch diatorische Zahne konnen, ent
sprechend beschliffen, als Facetten an Bruk
kenkorpern Verwendung finden. 

Unter denselben Cautelen fUr eine hin
reich end starke Gestaltung des Briicken
korpers lassen sich auch die sogenannten 
Pontopinzahne zu Zwischengliedern von 
Brucken verarbeiten. Diese Zahne, deren 
Rucken einen Absatz fUr die Einlagerung 
der Ruckenschutzplatte zeigt, besitzen eine 
Porzellanwurzel, die man bei der Verarbei
tung entweder kuppelformig oder flach ge
stalten, der Schleimhaut aufliegen oder in 

Abb. 171. Pontopinzahn auf dem 
Alveolarkamm rund aufsitzend und 

aufgeschliffen. 

das Zahnfach eingreifen lassen kann. Der Vorteil der Verwendung der Pontopin
zahne ist in der groBeren Sauberkeit der Unterseite des Bruckenkorpers zu sehen, 

Abb. 172. Pontopinbrucke vor dem 
Einzementieren der Zahne. (Aus Bock.) 

_~~I 
U~ . ' . l .. . _ 

•... - .. , ~ . .. .. 

Abb. 173. Die Briicke fertig von der 
Lingualseite. (Aus Bock.) 

da sich Unsauberkeiten weniger leicht an Porzellan- wie an Metallflachen fest
setzen. Die Verarbeitung ist aus Abb. 170-173 ersichtlich. 

Urn die Auswechselung zerbrochener Facetten noch einfacher zu machen, 
als dieselbe bereits durch die Einzementierung der Zahne ist, konnen an festen 
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Briicken auswechselbare Steele- und Biberzahne, Wle auch die de Terra
zahne angebracht werden (Abb. 174). 

Die Steelezahne und ihre Anwendung sind im Abschnitt "Kronenarbeit" 
beschrieben worden, auch die Herstellung der Riickenplatten, auf die Steele
facetten aufgeschoben werden, fand dort ihre Darstellung. Bei der Briickenarbeit, 
die· nach auGen mit auswechselbaren Steelefacetten gedeckt werden solI, muG 

- naturgemaB ein hinreichend starker 

Abb.174. Feste Briicke 
mit Steelefacettell. 

Briickenkorper der Trager der 
Ruckenplattchen sein. 

Abb.175. Bibers auswechselbarer 
Universalzahll. (Aus. Schmidt.) 

Die Biberzahne (Abb. 175) sind den Steelefacetten ahnlich (s. Kronen
arbeit S. 528). 

Sie konnen gleichfalls an Briickenarbeiten Verwendung finden. Das gleiche 
gilt von den auswechselbaren de Terrazahnen (Abb. 176), Porzellanfronten, die 

Abb.176. De Terrazahn mit Riickenplatte. (Aus de Terra.) 

durch einen mit vierkantigem Knopf versehenen Stift, der in eine Schiebe
vorrichtung der dazu gehorigen Ruckenplatte genau hineinpaBt, ihren Halt 
finden. 

SchlieBlich ist noch die Deckung des Briickenkorpers durch ein
gelassene Porzellanfiillungen zu erwahnen. Ahnli{lh wie bei ihrer Ver
wendung an Einzelkronen, die wir im Abschnitt "Kronenarbeit" beschrieben 
haben, werden in der labialen und buccalen Seite des Briickenkorpers flache 
muldenformige Vertiefungen angelegt, die in ihren Konturen dem Frontal
umriB der fehlenden Zahne entsprechen. Die Rander dieser Fassungen fur die 
Facetten, die schon beim Modellieren und GieBen des Briickenkorpers vor
gesehen werden, glattet man mit dem Finierer in ahnlicher Weise, wie die 
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Kavitatenrander des naturlichen Zahnes vor dem Abdrucknehmen fur die 
Porzellanfullung prapariert werden. Die Lager fur die Porzellanfiillungen 
brauchen an ihrer tiefsten Stelle nur 3-4 mm und an den Randern so tief zu sein, 
daB die Fiillung hier stark genug fiir die Anlage der Unterschnitte ist. Die 
Abdrucknahme und Herstellung der Fiillung erfolgt genau wie diejenige der 
Fiillung fiir den natiirlichen Zahn. Durch eine kunstvolle Modellierung und 
Farbung der Porzellanfacetten kann ein auBerordentlich natiirliches Aussehen 
der Briicke erreicht werden. Die in den Briickenkorper nach sorgfaltiger Anlage 
der Unterschnitte in die Fassung und Fullung einzementierten Porzellanfacetten 
besitzen eine groBe Haltbarkeit. 

Als Material fur den Briickenkorper wahlt man am besten das gleiche Gold, 
das fiir die Anker der Brucke verwendet wird, namlich ein 20 oder 18kar, 
Kronengold. Auch Legierungen von geringerem Gehalt konnen fur die Her
stellung des Briickenkorpers Verwendung finden, doch gilt hinsichtlich der 
geringen Ersparnis, die dadurch erzielt wird, das bei Besprechung der Material
frage fur die Briickenanker Gesagte. 

c) Der Briickenbiigel. 
Bei Anlage der Briickenarbeit ist das vorhandene naturliche Zahnmaterial 

so sehr wie moglich zu schonen. Diese Schonung darf jedoch nicht auf Kosten 
einer zuverlassigen Stiitzung der Briicke geschehen. In manchen Fallen ist 

Abb. 177. Prothetische Aufgabe: Es fehlt der seitliche Schneidezahn des rechten Oberkiefers. 
Der Eckzahn ist gesund. Die beiden Pramolaren und der erste Molar derselben Seite 

sind durch Caries tief zerstiirt. 

die Erhaltung gesunder natiirlicher Zahne dadurch moglich, daB man sie bei 
Anlage der festen Brucke urn g e h t und andere weniger wert volle Zahne fiir 
die Stiitzung der Briicke verwendet. Diesem Zweck dienen die sog. Um
geh ungs biigcl. Die Umgehungsbugel haben die Bestimmnng, den kiinst
lichen Zahn, der der Schlie Bung einer Liicke dienen solI, unter Umgehung 
eines dieser Lucke unmittelbar benachbarten Zahnes zu tragen und einen ent
fernter stehenden Zahn als Pfeiler heranzuziehen. Wenn es sich beispielsweise 
urn den Ersatz eines oberen seitlichen Schneidezahnes durch eine feste Briicke 
handelt, wird in der Regel die Abtragung des mittleren Schneidezahnes und 
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des Eckzahnes und die 
der gewiesene Weg sein. 

Inanspruchnahme ihrer Stumpfe als Briickenpfeiler 
Wenn .!J und 31 aber kraftige gesunde Zahne sind, 

- so daB man sich urn des Er

Abb. 178. Losung der in Abb. 177 gezeigten Auf
gabe durch eine auf 45 61 gestiitzte feste Briicke. 
Umgehungsbiigel zur Schonung des gesunden 

Eckzahnes angewandt. 

Abb. 179. Die in Abb. 178 gezeigte Briicke von 
der Lippenseite aus gesehen. 

Abb. 180. Prothetische Aufgabe: Es fehlt 14, I.!. und 
l! sind gesund, l! und U!.. tief carios infiziert. 

satzes eines fehlenden Zahnes 
willen nur schwer zu ihrer Ab
tragung entschlieBen wurde, 
wahrend die Pramolaren und der 
erste Molar derselben Seite an 
sich fUr die Uberkappung reif 
erscheinen (Abb. 177), dann 
kann eine Kronenverbindung 
6 5 41 als Ankerblock dienen, 
von dem aus ein den Ersatzzahn 
tragender Arm um!J herum
gefuhrt wird (Abb. 178). 

Vorbedingung fur die An
wendung solcher Umgehungs
bugel isteine starke Verankerung 
der Brucke oder der Kronen
verbindung, von der man den 
Bugel ausgehen laBt, ferner eine 
ausgeglichene Belastung der 
ganzen Brucke bzw. des Ge
samtgebisses. Eine Einzelkrone 
darf nicht als Trager des Um
gehungsbugels verwendet wer
den. Die Hebelwirkung ist, 
selbst wenn der vom Arm ge
tragene Ersatzzahn im BiB nur 
leicht von seinen Antagonisten 
beriihrt wird, zu stark, als daB 
ein einzelner Zahn derselben auf 
die Dauer Widerstand leisten 
konnte. Wenn ein erster Molar, 
wie man das haufiger sieht, mit 
einer Goldkrone verse hen ist, 
von der aus ein Umgehungsbugel 
urn den zweiten Pramolaren 
herumfiihrt und den Ersatzzahn 
fur den fehlenden ersten Pra
molaren tragt, so wird man, 
sofern der Ersatzzahn uberhaupt 
vom BiB betroffen wird, zumeist 
beobachten, daB sich der Molar 
mit der Zeit neigt und daB sich 
der Bugel mit dem Ersatzzahn 
in seine naturliche Unterlage 
hineinbeiBt. Es kann dies nicht 
geschehen, wennderUmgehungs

bugel von mehreren untereinander verbundenen Kronen ausgeht, die unter 
normalem vertikalen Kaudruck stehen. Ein Umgehungsbugel, der an seinem 
Ende einen freischwebenden, d. h. nicht auf seinen Pfeiler gestutzten kunstlichen 
Zahn tragt, darf nicht zu lang sein und hochstens einen Zahn umgehen. Der 
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Biigel muB stark und elastisch sein, so daB er weder bricht, noch sich verbiegt. 
Man fertigt ihn halbrund mit nicht zu breiter Basis an, die der Schleimhaut 
aufliegen solI. 

Sehr geeignet fiir die Herstellung der Biigel ist das Wienandsche Stahlgold, 
das in zwei verschiedenen Zu-
sammensetzungen geliefert wird. 
Die erste Legierung, das Stahl
gold Nr. 3, entspricht an :Fein
gehalt und Federkraft dem ame
rikanischen Casting Clasp. Es 
ist hOher kara tig als das Stahl
gold Nr. 4 P, das aber eine 
groBere Harte und Elastizitat 
besitzt. Wenn die Unterseite 
des Umgehungsbiigels nur 3,5 
bis 3,7 mm breit ist und der 
Schleimhaut anliegt, ohne sie 
zu driicken, besteht keine Ge
fahr, daB sich unter dem Biigel 
Speisereste ansammeln und zer
setzen, oder daB die Schleim
haut durch den Biigel gereizt, 
sich entziindlich verandert; wir 
haben dann dieselben Verhalt
nisse wie bei einer festen unzer
legbaren Briicke, deren Unter
seite wir urn der beschrankten 
Raumverhaltnisse willen mit 
schmalem Saum aufliegen lassen. 
Es ist jedoch nicht nur darauf 
zu achten, daB sich unter dem 
Umgehungsbiigel keine Stoffe 
ablagern konnen, sondern vor 
aHem auch darauf, daB zwischen 
der den Arm tragenden Briicke, 
dem Arm selbst und dem um
gangenen Zahn keine Schlupf
winkel fUr Riickstande ent
stehen, die unhygienisch waren 
und zur Erkrankung des um
gangenen gesunden Zahnes fiih
ren wiirden. Der Biigel wird so 
gefiihrt, daB zwischen ihm und 
dem zu umgehenden Zahne ein 
Schleimhautstreifen von etwa 
21/2 mm Breite unbedeckt bleibt. 
Besondere Aufmerksamkeit ist 

Abb. 181. Liisung der in Abb. 180 gezeigten Aufgabe 
durch eine dem Ersatz von l.! dienende Briickc, 
die auf I.£. und l! gestiitzt ist und den gesunden 

Eckzahn mit einem BiigeI umgeht. 

Abb. 182. Aufgabe: Es fehIen die beiden seitlichen 
Schneidezahne des Oberkiefers, die heiden mittleren 
Schneidezahne und die ersten PramoIaren weisen 
tief cariiise Defekte auf, wahrend die Canini ge-

sunde, kriiftige Zahne sind. 

der Ansatzstelle des Biigels an dem Kronenblock bzw. der Bruckc zu schellkcn. 
Hier muB nicht nur die Verlotung des Armes mit der Kronenwand eine starke 
sein, sondem es muB die Kronenwand selbst rings urn den Arm verstarkt 
werden, damit sie nicht ausreiBen oder ausbrechen kann. 

Ein Beispiel der Stiitzung auf einen entfernter gelegenen Zahn zeigt 
Abb. 180-181. 
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Abb. 183. Losung der in Abb. 182 gezeigten Auf
gabe durch eine feste Briicke, die sich_ auf !.L!.. und 

.!I..! stiitzt und lli mit Biigeln umgeht. 

Abb. 184. Die in Abb. 183 in situ gezeigte 
Briicke fiir sich. 

A~b. 185. Die gleiche Aufgabe (Ersatz von ~ 
bel anderem Zustand der benachbarten Ziihne: 

..!l..! sind gesund, lli tief carios zerstort. 

Hier fehlt der erste Pramolar 
des rechten Oberkiefers. Die 
einseitige Stiitzung des Ersatz
zahnes auf den zweiten Pra
molaren wiirde nicht geniigen. 
So miiBte entweder der erste 
Molar die Briicke mittragen, so 
daB der Ersatzzahn fUr 14 von 
I.£. und ~ getragen ware-;- oder 
es miiBte der Eckzahn als vor
derer Pfeiler der Briicke dienen. 
Wenn nun sowohl ~ wie ~ 
schone gesunde Kronen besitzen, 
die man abzutragen Bedenken 
hatte, wenn man ~ auch nicht 
zum Trager einer Halbkrone 
(Carmichael- oder Rankkrone) 
herrichten mochte, 12 hingegen 
eine geschwachte KrOne besitzt, 
kann dieser Zahn unter Anwen
dung eines um 13 herumfiihren
den Umgehungsbiigels zur Stiit
zung der Briicke herangezogen 
werden. 

Die Abb. 182-187 veran
schaulichen verschiedene Mog
lichkeiten der Anlage des Um
gehungsbiigels bei ein und der
selben Aufgabe. Es fehIen die 
beiden seitlichen Schneidezahne 
des Oberkiefers. Die einfachste 
Losung ware der Ersatz durch 
zwei feste Briicken, deren jede 
auf den Eckzahn und den groBen 
Schneidezahn der betreffenden 
Seite gestiitzt ware. Mit Riick
sicht auf den guten Zustand der 
natiirlichen Kronen kann man 
von dieser normalen Losung ab
sehen und mit Hille von Um
gehungsbiigeln andere Stiitz
moglichkeiten suchen, wie dies 
im Abschnitt "Wahl der Stiitz
pfeiler" in der 5. Aufgabe be
sprochen ist. Wir sahen dort, 
daB es unter besonders giinstigen 
Verhiiltnissen zulassig erscheint, 
die Ersatzzahne fiir 212 ledig
lich auf.!.l.!. als zwei miteinander 
verbundene Pfeiler zu stiitzen. 

Um nun die Stiitzung zu verstarken, dabei aber die Eckzahne zu schonen, 
kann auf einer oder auf beiden Seiten ein Umgehungsbiigel urn sie herum-
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gefiihrt und der Pramolar statt des Eckzahnes als Pieiler benutzt werden 
(Abb. 182-184). 

Sind in dem gleichen FaIle die mittleren Schneidezahne vollig intakt, die 
Eckzahnkronen geschwacht, so kann bei Anwendung eines hinter den mittleren 
Schneidezahnen hergefiihrten Umgehungsbiigels die Stiitzung auf 313 hin
reichen (Abb. 186). 

Die Grenzlinie zwischen den Fallen, in denen die zur Anwendung kom
menden Briickenbiigel als Umgehungs- und denjenigen, in denen sie als Ver
steifungsbiigel anzusprechen sind, ist nicht immer scharf zu ziehen. In allen 
Fallen, in denen unter Umgehung 
der Zahne, die der zu schlieBenden 
Liicke unmittelbar benachbart sind, 
ein Stiitzpunkt an einem weiter 
entfernt liegenden Zahne gesucht 
wird, tritt durch die starre Ver
bindung eine Versteifung ein. Es 
fragt sich nur, ob diese Versteifung 
der Zweck der Umgehung ist oder 
ob die Stiitzung auf die nachsten 
Nachbarn der Liicke fiir den er
forderlichen Belastungsausgleich an 
sich geniigend ware, so daB nur die 
Schonung gesunder Zahne fiir die 
Wahl des entfernter stehenden 
Pfeilers und die Anlage des Biigels 
bestimmend ist. In sehr vielen 
Fallen werden beide Zwecke mit
einander verbunden sein. 

Betrachten wir als Beispiel 
hierfiir einen Fall, in dem eine 
von ~ zu l2 gefiihrte Briicke dem 
Ersatz der durch den BiB allmah
lich aus ihrer Stellung gedrangten 
oberen Vorderzahne dient (Abb. 
188-192), wie dies in dem durch 
Abb. 188 wiedergegebenen Faile 
einer ungewohnlich starken Pro
gnathie die Aufgabe war. 

Hier wiirde die Stiitzung auf die 
Eckzahne im Hinblick auf den zu 

Abb.186. Lasung der in Abb. 185 gezeigten Auf
gabe durch eine feste Briicke, die sich auf ill 

stiitzt und !l.!.. mit einem BiigeJ umgeht. 

Abb. 187. Die in Abb. 186 in situ gezeigte 
feste Briicke fiir sich. 

erwartenden sagittalen BiBdruck nicht ausreichend sein, urn einer Uberlastung 
der Briicke durch die horizontale Kaudruckkompone!?-te vorzubeugen. Die 
Versteifung, die erforderlich ware, urn die Gefahr einer Uberlastung der Briicke 
vollig auszuschlieBen, konnte durch eine Fortfiihrung der Briicke innerhalb 
des Zahnbogens herbeigefiihrt werden. Es wiirde ein solches Vorgehen die Regel 
bilden, da es die Moglichkeit in sich schlosse, durch eine Uberkappung samtlicher 
Pramolaren und Molaren eine erhebliche BiBerhohung und durch ihre Ver
bindung mit der Briickc die gewiinschte Versteifung herbeizufiihren. Nicht 
immer aber sind wir in der Lage, so radikal zu verfahren. Wenn wir in dem 
oben als Beispiel gewahlten aus der taglichen Praxis entnommenen Fall 87541 
und 14578 gesunde Zahne sind, ~ und ~ aber auf kraftigen gesunden Wurzeln 
minderwertige Kronen besitzen, konnen wir die Versteifung durch Biigel er
reichen, die yom Briickenkorper urn 5 41 und 14 5 herum zu ~ ~ gefiihrt 
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Abb. 188. Ein Fall ungewiihnlieh starker Protrusion der oberen Sehneidezahne. 

Abb. 189. Der in Abb. 188 gezeigte Fall naeh Extraktion von 2 1112 und Abtragung des 
Alveolarfortsatzes. ---

A bb. 190. Die Front einer dem Ersatz von 2 III 2 dienenden auf 313 gestiitzten und mit 
Versteifungsbiigeln an i!.2 verankerten Brlleke (zu Abb. 188, 189-;191 und 192 geh6rig). 
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und hier mit Schraubenkronen 
verankert werden. Da in dem als 
Beispiel gewahlten Faile, Abb. 188 
bis 193 bei diesem V orgehen die 
BiBhohe unverandert blieb, wurrle 
bei der Extraktion von ~~ der 
Alveolarfortsatz tief abgetragen 
(Abb. 189). Hierdurch entstand 
Raum genug fur einen kraftigen 
Bruckenkorper, der so gelagert und 
geformt wurde, daB der AufbiB der 
unteren Vorderzahne durch den 
ZusammenbiB der Pramolaren und 
Molaren aufgefangen und erheblich 
abgeschwacht werden konnte. 

Die Bugel, die in dem eben 
besprochenen Fane Anwendung 
fanden, dienen der Versteifung 
unter Umgehung der Pramolaren. 
Solche von einer im Bereich der 
Vorderzahne angebrachten Brucke 
zu den Backen· und Mahlzahnen 
fUhrende Bugel lassen sich selten 
abnehmbar anlegen. Die Raum
verhaltnisse gestatten es in der 
Regel nicht, das vordere Bugelende 
mit dem Bruckenkorper oder dem 
Anker der V orderzahnbrucke durch 
eine Verschraubung oder sonstwie 
!Osbar zu verbinden, wahrend das 
hintere Ende ohne Schwierigkeit 
an einem der Backen- oder Mahl
zahne verschraubt werden kann. 
Diesem Umstande muB Rechnung 
getragen werden. Die Bugel durfen 
hochstens 3 1/ 2 mm breit sein, 
mussen auBerst kriiftig gearbeitet 
und aus widerstandsfiihigem Mate
rial hergesteilt werden, dam it sie 
der Beanspruchung genugen, der 
sie ausgesetzt sind. Ein vortreff
liches Material ist, wie bereits ge
sagt, das Wienandsche Stahlgold. 

Als V ersteifungs bugel im engeren 
Sinne ist der quer uber das Gaumen
dach oder bogenformig uber den 

- - - - -------

Abb.191. 

Abb.192. 

vorderen Bereich des Mundbodens Abb.193. 
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von einer Kieferseite zur anderen Abb. 191- 193. Die zu Abb. 188-190 gehorige 
gefUhrte Bugel anzusehen, der der Briicke in der Aufsicht. 
transversalen Versteifung dient. 

Man kann den Versteifungsbugel mit den Brucken, deren Stutzung er 
dient, verloten oder durch Verschraubungen verbinden. Er ist alsdann 
fUr die Hand des Zahnarztes losbar, oder er kann mit Klammern in den 

Handbuch der Zahnheilkunde. III . 3. A. 42 
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Briickenkorper eingreifen, so daB er vom Patienten selbst entfernt und wieder 
eingesetzt werden kann. Die Verlotung des Biigels mit den Brucken findet 
wohl kaum mehr Anwendung, ihr ist zu widerraten, da die Notwendigkeit, 

}: 

Abb. 194. Einwirkung eines Briickenbiigels auf die Kieferschleimhaut. Biigel 4 Wochen 
dicht der Schleimhaut anliegend. E = durch Proliferation hervorgerufene Erhabenheit 

der Schleimhaut an der Grenze des Biigels. (Aus K. Greve.) 

D 

Abb. 195. Biigel 4 Wochen mit geringem Abstand der Schleimhaut anliegend. A = Auf
lockerung der Basalzellenschicht. D = Desquamation. 1 = Infiltrationsherd. (Aus K. Greve.) 

solche Briicken oder den sie verbindenden Bugel zu entfernen, leicht eintreten 
kann und dann stets eine mehr oder minder groBe Zerstorung der Briicken
teile erforderlich ware. 

Kar 1 Greve glaubt, die auf Grund klinischer Erfahrungen aufgestellte 
Forderung nach abnehmbarer Anbringung der Briickenbugel unterstiitzen zu 
mussen, urn im Faile einer Schleimhautreizung den Weg fur erfolgreiches 
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therapeutisches Vorgehen frei zu haben. Er kommt bei seinen ausgiebigen 
Untersuchungen an Hunden zu dem Ergebnis, daB "die Bedeckung der Schleim
haut durch Bugel keineswegs gleichgiiltig ist, die zu beobachtenden Verande
rungen allerdings relativ gering sind" (Abb. 194 und 195). 

Die Verschraubung 1 wurde bereits von Bryan zur Befestigung der Ver
steifungsbugel angewandt und ist auch heute noch ein fur die Bugelbefestigung 
durchaus brauchbares und viel angewandtes Verfahren (Abb. 196). 

Das Bruckenende, das durch die Schraube gehalten werden solI, wird 
dabei in den Bruckenkorper in einer Weise versenkt, daB die Spannung zwischen 
Bugel und Brucke nicht ausschliel3lich von der Schraube ausgehalten werden 
muJ3, sondern sich zum groBeren Teil un-
mittelbar von dem Bugel auf den Briicken
korper ubertragt, wahrend die Schraube nur 
der Fixierung dient. 

Von Steinschneider ist die Befestigung 
des Bryanschen Bugels dahin abgeandert 
worden, daB er dieselbe nicht durch eine 
vertikale, sondern durch eine horizontal ge
legte Schraube vornahm. Steinschneider 
modelliert an der Stelle der Briicke, die das 
Ende des Bugels aufnehmen soIl, keinen 
Zahn, sondern It:itet einen 2 mm starken 
Balken aus 16karatigem Gold von ent
sprechender Tiefe - bis zum Alveolarfort
satz und urn die Hohe der zukunftigen 
Kauflache niedriger - in die Brucke ein 
(Abb. 197b). 

Urn diesen Balken modelliert Stein
schneider aus Wachs die linguale, mastikale 
und buccale Seite des Zahnes und hebt die 
"u"-formige Wachsform, die den Balken 
umgreift, zum GieBen abo Nachdem beide 
Enden des Bugels mit parallelen Wanden 
fertig gestellt sind, werden sie an ihren 
Platz gebracht und der linguale Schenkel 
des U in horizontaler Richtung quer durch
bohrt und mit konischer Vertiefung zur 
Aufnahme des Kopfes einer Versenkschraube 
versehen. Der Goldbalken in der Brucke 

Abb. 196. Versteifung zweier Ober· 
kieferbriicken durch einen beiderseits 
verschraubten Biigel. (Aus Bryan.) 

wird in der Fortsetzung dieses Loches gleichfalls durchbohrt und mit Gewinde 
versehen. Es ist nun moglich, durch eine mit konischem Kopf versehene 
Schraube die Teile fest aneinander zu schrauben. Sind die Enden des Bugels 
soweit fertig, werden sie mit dem nach der Kontur des Gaumens gebogenen 
Mittelstuck verlotet. Der fertige Bugel sieht dann so aus, wie Abb. 197 a 
zeigt. Abb. 198 zeigt den Bugel in situ und festgeschraubt. 

Wenn der Versteifungsbugel durch Verschraubung befestigt wird, ist dem 
Umstancle Rechnung zu tragen , daB der Bugel nicht taglich oder in kurzeren 

1 Der Umstand, daB der Versteifungsbiigel abnehmbar ist, andert nichts an dem 
Wesen der festen ungeteilten Briicke. Bekanntlich wird der S attel fiir die Querreiterklammer 
des Biigels oder das Lager fiir das einzuschraubende Biigelende bei festen ungeteilten und 
unzerlegbaren Briicken vielfach vorgesehen, ehe der Biigel Verwendung findet. Es kommt, 
nachdem spater der Biigel eingesetzt ist, eine andere Klassifizierung der Briicke nicht in 
Frage, da die Briicke als solche durchaus ihren urspriinglichen Charakter behalt. 

42* 
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Zwischenraumen zur Reinigung herausgenommen werden kann. Der Biigel, 
der der Schleimhaut leicht anliegen muB, ohne auf sie zu driicken, darf eine 
Breite von 31/ 2-4 mm haben. Die Unterseite des Biigels kann im Oberkiefer 
flach, die dem Munde zugekehrte Seite halbrund gestaltet werden. Der Biigel 

a 

b 

Abb. 197. Versteifungsbiigel mit beiderseitig 
durch eine horizontal gefiihrte Schraube 
bewirkte Befestigung. a der Biigel mit den 
Schrauben, b die Lager fiir die Biigelenden 

an den zu versteifenden Briicken. 
(Aus Steinschneider). 

hat dann das in Abb. 199 wieder
gegebene Profil. 

Auch ein ovaler Draht, von einem 
Profil, wie es Abb. 199 zeigt, eignet 
sich zur Verwendung als Versteifungs-

Abb. 198. Der in Abb. 197 gezeigte 
Versteifungsbiigel in situ. 
(Aus Steinschneider.) 

o o 
Abb. 199. Profile eines Versteifungsbiigels. 

biigel. Elastischer Draht von <ler in Abb. 199 wiedergegebenen Form ist in 
den Scheideanstalten erhaltlich. 

1m Unterkiefer wird der von der festen Briicke einer Kieferseite zu einer 
solchen der anderen Seite gefiihrte Versteifungsbiigel in der Regel aus ovalem 
Draht hergestellt. Da der Versteifungsbiigel im Unterkiefer dem beweglichen 
Mundboden und der Zunge nahe liegt, darf er keine scharfen Rander auf
weisen. Besondere Aufmerksamkeit ist bei den durch Verschraubung befestigten 

Abb. 200. Krone mit Quersattel und 
Querreiterklammer. 

Abb. 201. Die Querreiterklammer 
in situ. 

yersteifungsbiigeln dem Ansatz des Biigels an den Briickenkorper, bzw. dem 
Ubergang des eigentlichen Biigels zu dem verschraubten Endstiick zu schenken. 
Es muB vermieden werden, daB sich an dieser Stelle ein Schmutzwinkel zwischen 
dem Briickenkorper und dem Biigelarm bildet. Der Sorge, daB durch die Ver
steifungsbiigel unhygienische Mundverhaltnisse entstehen oder gefordert werden 
konnten, sind wir enthoben, wenn wir den Biigel herausnehmbar gestalten, 
so daG der Patient fun tagIich entfernen, reinigen und wieder einsetzen kann. 
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Abb. 202. Zwei feste Briicken, deren eine, auf!J und 71 gestiitzt, dem Ersatz von ~ 
dient, wahrend die andere, auf l! und l2.. gestiitzt, n 5 6 ersetzt, si~d durch einen 

abnehmbaren Versteifungsbiigel mit Querrelterklammer verbunden. (Rlechelmann.) 

Abb.203. Der in Abb. 202 in situ gezeigte Versteifungsbiigel fiir sich. (Riechelmann.) 

Abb. 204. Zwei feste Briicken im Unterkiefer beiderseits auf den ersten Pramolaren und den 
dritten Molaren gestiitzt und die zwischen diesen Pfeilern liegenden Zahne 7 6 515 6 7 
ersetzend sind durch einen abnehmbaren Versteifungsbiigel mit Querreiterklammern ver-

bunden. (Riechelmann.) 

Abb.205. Der in Abb. 204 in situ gezeigte Versteifungsbiigel fur sich. (Riechel mann.) 
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Riechelmann fUhrte die sog. Querreiterklammer zur Befestigung des 
Versteifungsbugels ein. Diese besteht aus einem Balken, der in den Brucken
korper eingelagert ist und so genau in sein Lager paBt, daB er in demselben 
schon einen gewissen Halt findet. Dieser Balken hat an seinen beiden Enden 
rechtwinklig zu seiner Achse verlaufende Platten, die sich an den Brucken
korper fest anlegen und mit dem Querbalken einen Anker bilden, der in und 
an der Brucke einen starken Halt findet (Abb. 200-201). Ein uber das Gaumen
dach gefiihrter Versteifungsbugel, der auf jeder Seite mit einer solchen Quer
reiterklammer in eine Brucke eingreift, gewinnt dadurch einen so starken Halt, 
daB keine Gefahr besteht, daB der Bugel sich lockert. Die Konstruktion der 
Querreiterklammer ist dadurch fur den Zweck des Versteifungsbugels besonders 
gunstig, weil sich die Klammern dem Bruckenkorper an der palatinalen und 
an der buccalen Seite anlegen und so dem transversalen Kaudruck gegenuber 
einen kraftigen Widerstand zu leisten vcrmogen. Wenn sich die N otwendigkeit 
der spateren Anlage eines Versteifungsbugels voraussehen laBt, kann das Lager 
fur eine Querreiterklammer schon in dem Korper einer Brucke vorgesehen 
werden, ehe die Brucke auf der anderen Seite, mit der spater die versteifende 
Verbindung hergestellt werden soll, gebaut wird. Da die durch Querreiter
klammern befestigten Bugel auch fur den Patienten herausnehmbar sind und 
somit die Moglichkeit einer taglichen Reinigung gegeben ist, kann man dem 
uber das Gaumendach fuhrenden Versteifungsbugel eine groBere Breite geben. 
Riechelmann legt den Versteifungsbugel im Oberkiefer etwa 5 mm breit 
und 1-5 mm dick an. 1m Unterkiefer wird dem Bugel derselbe Querschnitt, 
wie wir ihn weiter vorne fUr den verschraubten Versteifungsbugel zeigten, 
gegeben (Abb. 199). 

Das geeignetste Material fUr die Querreiterklammer ist elastisches Klammer
gold, wie es in den Scheideanstalten erhaltlich ist. Fur den Bugel wahlt man 
dasselbe Material oder das Wienandsche Stahlgold. 

2. Die Konstruktion der geteilten (zusammengesetzten und 
zerlegbaren) festen Briicke. 

Wir haben in der ungeteilten festen Brucke den einfachen, bei richtiger 
lndikationsstellung fUr ihre Anwendung und entsprechender Ausfiihrung zugleich 
besten Typus einer festen Bruckenarbeit erkannt. Zwei Gesichtspunkte konnen 
jedoch bestimmend dafUr sein, die feste Briicke nicht in einem Stuck herzu
stellen. Wenn die Pfeiler eine Stellung haben, die es nicht gestattet, die 
Befestigungsteile (Anker) gleichzeitig aufzufUgen, so daB es unmoglich ware, 
die feste Brucke als ein Ganzes einzusetzen, bedarf es einer Konstruktion, 
die es erlaubt, die festc Brucke in mehreren Abschnitten an ihren Platz zu 
bringen und im Munde zusammenzusetzen. Eine solche zusammengesetzte 
Brucke braucht nicht in dem Sinne zerlegbar zu sein, daB man sie durch 
eine entsprechende Handhabung der Verbindungsvorrichtungen wieder aus
einandernehmen und aus dem Munde entfernen kann, ohne einen ihrer Be
festigungsteile aufzuschneiden oder zu zerstoren. Die zusammengesetzte Brucke 
ist daher keineswegs immer eine zer leg bare Brucke. Sie kann aber als solche 
konstruiert werden, und es muB dies geschehen, wenn ein weiterer Zweck 
hinzukommt oder fUr sich allein dafUr maBgebend ist, namlich dann, wenn 
der Zustand eines Pfeilers eine beginnende Lockerung zeigt oder irgendein 
sonstiges seine Zuverlassigkeit als Mittrager der Brucke einschrankendes Moment 
es wunschenswert macht, daB dem Zahnarzte die Moglichkeit gewahrt bleibt, 
auf eine leichte Art die Brucke herauszunehmen, den Pfeiler zu behandeln oder 
zu entfernen, und die Brucke, sofern die ubrigen Pfeiler genugen, dann wieder 
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einzusetzen, odeI' wenn eine Ausdehnung del' Briieke vorgesehen werden soll. 
Wenn sich bei dem Bau einer festen Briieke voraussehen laBt, daB in ihrer 
Naehbarschaft in absehbarer Zeit Zahne verloren gehen werden, die man zunaehst 
noeh im Munde belassen will, deren Ersatz sich abel' spater am besten in Ver
bindung mit der benaehbarten festen Briicke durchfiihren laIH, ist es gleichfalls 
ratsam, die feste Briieke zerlegbar zu konstruieren, um sie, wenn der Zeitpunkt 
gekommen ist, Ieieht herausnehmen, erweitern und wieder einsetzen zu konnen. 
Aueh wenn naeh del' Eigenart eines Falles anzunehmen ist, daB bald die Not
wendigkeit eintreten wird, eine feste Briicke den inzwischen veranderten Ver
haltnissen ihrer Umgebung anzupassen oder an ihr Reparaturen vorzunehmen, 
kann der Wunsch, die Briieke fur diesen Zweek Ieicht herausnehmen und 
wieder einsetzen zu konnen, fiir die Anwendung einer zerlegbaren Briicke 
bestimmend sein. 

Mit den vorstehend aufgefUhrten Zweeken ist die Indikation fiir die Ver
wendung zerlegbarer Briickenkonstruktionen im groBen und ganzen erschopft; 
die Gewahr, die durch sie fUr ein Ieiehtes Herausnehmen der festen Briicke 
gegeben ist, kann jedoch Veranlassung geben, die zerlegbare Briieke aueh da 
anzuwenden, wo keiner der von uns eben genannten Gesiehtspunkte hierfiir 
maBgebend sein wiirde. Man wird dem Zahnarzte, der die kompliziertere Arbeit 
nieht seheut, durchaus reeht geben miissen, wenn er die zerlegbare Briieke 
mit einer gewissen Vorliebe anwendet, sofern er Konstruktionen wahlt, die 
den Grundanforderungen entspreehen, die an jede Briickenarbeit zu stellen 
sind. Einer irrtiimliehen Auffassung muB man freilieh entgegentreten, namlich 
derjenigen, als ob eine zerlegbare Briieke im Hinbliek auf die Reinigung und 
Reinhaltung anders gestaltet werden diirfe wie eine feste, unzerlegbare Briieke. 
Die Mogliehkeit, von Zeit zu Zeit dureh die Hand des Zahnarztes entfcrnt und 
gereinigt zu werden, ist keine Gewahr fur die Reinhaltung in der Zwischenzeit. 
Die zerlegbare Briicke m uB daher gena u wie die in e i n em Stiick hergestellte 
ungeteilte feste Briieke entweder unterspiilbar sein oder hoehstens mit einem 
sehmalen Saum aufliegen, niemals aber darf sich die Unterseite ihres Korpers 
auf den Alveolarwall stiitzen. 

Die Vorriehtungen, die der Verbindung der Teile dienen, aus denen die 
geteilte feste Briieke besteht, liegen entweder ganz in den Befestigungsteilen 
(Ankern) oder im Briiekenkorper, sic konnen aueh von einem dieser Teile in 
den anderen iibergreifen. 

a) Die zerlegbaren Befestigungsteile (Anker). 

Mannigfaltig wie die Mittel, deren die Technik sich bedient, um feste, aber 
doch Iosbare meehanische Verbindungen herzustellen, sind die Vorrichtungen, 
mit denen man die Befestigungsteile der Briicken versah, um durch sie einer
seits eine feste Erfassung der Pfeiler durch die Anker, andererseits cine starke 
Verbindung des Briickenkorpers mit den Ankern zu erreichen, diese Verbindung 
aber wiederum so herzustellen, daB sie sich Ieicht und sicher losen und wieder 
sehlieBen laBt. Wie iiberall in del' Technik, ist auch fUr diesen zahnprothetischen 
Zweek die Schra u be in gewissem Sinne ein souveranes Mittel. Die Einfachheit 
und Sieherheit der Handhabung, die Festigkeit der durch sie hergestellten 
Verbindung, die Mogliehkeit, die Sehraube in jeder GroBe und aus den ver
sehiedensten Materialien herzustellen, sie in der mannigfaehsten Art einzulagern 
und sie auch fiir sehr kompendiose Konstruktionen zu verwenden, hat die 
Sehraube fiir die Briickenarbeit und ganz besonders fiir die zerlegbare, feste 
Briicke, unentbehrlieh gemaeht. Wir wenden sie hier insbesondere als Teil 
der sog. Sehraubenkrone an, einer Krone, die aus einem Basisteil besteht, der 
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dem Pfeiler aufzementiert ist und einem diesem aufgeschraubten Deckel, der 
mit dem Bruckenkorper durch Lotung fest verbunden ist. Wir haben die 
Schraubenkrone in dem Abschnitt "Befestigungsarbeit" als wichtiges Hilfs
mittel zur Stutzung gelockerter Zahne beschrieben und verweisen hinsicht
lich ihrer Konstruktion und Herstellung auf das dort Gesagte. Die Schrauben
krone mit vertikal durch den Deckel in das Cavum pulpae eingreifender Schraube 
ist von Winder in die Prothetik eingefuhrt worden und hat sich als vorzugliches 
Hilfsmittel bewahrt. Gegen die vertikale Einlagerung der Schraube ist der 
Einwand erhoben worden (Trost), daB die Ausschachtung der Wurzel fur die 
Aufnahme der Mutterschraube zu sehr mit der Gefahr einer Perforation der 
Wurzelwandung verbunden sei und daB die Positivschraube zu sehr durch den 
seitlichen BiBdruck belastet werde, um dieser Beanspruchung auf die Dauer 
standzuhalten. Wir konnen demgegenuber feststellen, daB wir bei der standigen 
Anwendung der Schraubenkrone mit vertikal eingelassener Schraube niemals 
genotigt waren, die Pulpakammer oder den Wurzelkanal bis zu einer Tiefe 
und Breite auszuschachten, die die Wurzelwandung gefahrdet hatte. Exakt 
gearbeitete Schrauben mit gut ineinanderlaufenden Gewinden, die in richtig 
praparierte, sich wurzelwarts etwas erweiternde bzw. unterschnittene Lager 
eingelassen werden, brauchen nur wenige Millimeter lang zu sein, urn der 
Schraubenkrone dauernd einen festen Halt zu sichern. Wenn aber keine zu 
langen Schrauben verwandt werden, besteht auch keine Gefahr fur die Ver
letzung der Wurzelwandungen. Auch die andere Einwendung gegen die Krone 
mit vertikal eingelassener Schraube ist, wie uns eine sehr lange Erfahrung 
gelehrt hat, so berechtigt sie, theoretisch betrachtet, erscheint, praktisch ohne 
Bedeutung. Wir haben niemals einen Bruch oder ein Verbiegen der Positiv
schraube beobachtet, sondern hochstens, wenn die Durchtrittsstelle fur die 
Schraube ungiinstig in der Kauflache angelegt war, eine Abnutzung des 
Schraubenkopfes durch den BiB gesehen, die es notig machte, die Nute zum 
Einsetzen des Schraubenschlussels gelegentlich zu vertiefen. Eine Abnutzung 
des Schraubenkopfes laBt sich aber leicht vermeiden, wenn man den Schrauben
kopf so tief in den Deckel versenkt oder ihn so lagert, daB er yom Bisse nicht 
getroffen wird. Einer zu starken Beanspruchung durch den seitlichen BiB
druck kann dadurch vorgebeugt werden, daB man dem Basisteile ringsum 
oder an der buccalen und palato-lingualen Seite eine Abschragung gibt, der 
der Deckel folgt (Abb. 206 und 207). 

Abb. 208 und 209 zeigen eine feste Bruckenarbeit, die dem Ersatz des 
ersten und zweiten Molaren im rechten Unterkiefer dient. Der als hinterer 
Bruckenpfeiler vorhandene III. Molar ist so stark mesialwarts gekippt, daB 
es auch bei einer erheblichen Abtragung der uberhangenden Wande nicht ge
lingen wurde, die Befestigungsteile einer in einem Stuck hergestellten festen 
Brucke gleichzeitig den Pfeilern 81 und 51 aufzufugen. Der nach auBen sicht
bare zweite Pramolar ist mit einer Richmondkrone, der dritte Molar mit einer 
Schraubenkrone versehen, deren Basisteil an der buccalen und lingualen Seite 
je eine Abschragung aufweist, der der massive Deckel fest anliegt. Hierdurch 
wird eine vollkommenere Verteilung des BiBdruckes auf den ganzen Pfeiler 
und eine Entlastung der Positivschraube erreicht. 

Eine groBe zerlegbare Brucke ist durch Abb. 210-213 wiedergegeben. 
Die Frage, ob als Losung der hier gegebenen prothetischen Aufgabe etwa 
die Anlage einer abnehmbaren Brucke vorzuziehen ware, ist an dieser Stelle 
unwesentlich, da es sich hier nur darum handelt, die Konstruktion der zerleg
baren Brucke zu veranschaulichen. Wir wahlen einen Fall aus der taglichen 
Praxis, in dem eine solche Brucke als ein fester und dabei doch fUr Reparatur
zwecke losbarer Zahnersatz vortreffliche Dienste zu leisten vermag. 
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Abb. 206. Schraubenkrone mit 
vierseitig abgeschragtem 

Basisteil. 

, 
5chroube 

Abb. 207. Schraubenkrone, deren Basisteil 
an der palatinalen und buccalen Seite 

abgeschragt ist. 

, 
R ichmondkrone 

Abb. 208. Dem Ersatz des ersten und zweiten Molaren der rechten Unterkieferseite dienende 
geteilte feste Briicke, deren vorderes Ende mit einer Wurzelband-(Richmond-)krone 
auf dem Stumpf des II. Pramolaren ruht, wahrend das hinterc Ende auf dem stark nach 

der mesialen Seite gekippten III. Molaren mit einer Schraubenkrone verankert ist. 
Buccale Ansicht. 

Abb. 209. Die in Abb. 208 gezeigte feste Briicke in der Aufsicht. 
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Abb. 210. Aufgabe: Ersatz von 7 6 5 4 2 III 2 3 4 6 7; als Pfeiler vorhanden 8 315 8. 

Abb. 211. Die Pfeiler mit den aufgefiigten Schraubenkronen (zu Abb. 210 gehOrig). 

Abb. 210 zeigt die prothetische Aufgabe. Es sind im Oberkiefer 83158 
vorhanden. Zu ersetzen sind 7 6 5 4 2 III 2 3 4 6 7. Die Pfeiler sind sehr kraftige, 
im Kieferknochen gut verankerte Zahne. 

1m Unterkiefer wurde in dem praktischen FaIle, der die Aufgabe bot, eine 
Plattenprothese getragen, so daB mit einer maBigen Belastung zu rechnen war. 
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Abb.212. Der Losung der in Abb. 210 gegebenen Aufgabe dienende Briicke von unten 
gesehen (zu Abb. 210- 211 gehorig). 

SchT'Quben
krone ' 

Sch'raubendeckel mit 
ubergreifendem Rand 

.5chraubellkrone 
-nil',. {lachem 

'DecRel 

Abb. 213. Die in Abb. 212 gezeigte Brucke in situ (zu Abb. 210- 212 gehorig) . 

Abb. 211 zeigt die Anker fur eine zerlegbare feste Brucke, 83158 tragen 
Schraubenkronen. ----

Die auf 31 sitzende Krone mit Porzellanfront hat eine Doppelkappe, deren 
untere mit der in sie eingeloteten Mutterschraube dem Stumpf aufzementiert 
ist, wahrend die obere mit der Brucke verbundene Kappe den Porzellanzahn 
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tragt und der unteren Kappe aufgeschraubt wird. Die auf l£. sitzende Schrauben
krone hat einen flachen Deckel, wahrend die auf ~ sitzenden Basisteile ab
geschrii,gte Rander und entsprechend iibergreifende Schraubendeckel auf
weisen. Diese Gestaltung der Schraubenkronendeckel ist aus Abb. 212 ersichtlich, 
die die Unterseite der Briicke zeigt. 

Abb. 213 gibt die Briicke in situ wieder mit einem von der Gegend des 
ersten und zweiten Molaren der linken Seite zur gleichen Stelle der rechten 
Seite gefiihrten auf beiden Seiten verankerten Versteifungsbiigel. 

Eine horizontale ILagerung der Schraube der als Briickenanker dienenden 
Schraubenkrone ist ton Rumpel, Steinschneider, Trost u. a. empfohlen 
worden. Dadurch, daB die Schraube statt in vertikaler in horizontaler Richtung 
durch die ineinandergreifenden Teile der Krone hindurchgeht, erscheint die 
Konstruktion des zerlegbaren Briickenankers tatsachlich verbessert, da eine 
geringere Beanspruchung der Schrauben durch den seitlichen Kaudruck erfoJgt. 
Ob sich die Anordnung praktisch bewahrt hat, entzieht sich jedoch unserer 
Beurteilung. Rumpel hat beobachtet, daB sich die durch eine horizontal 
gelagerte Schraubenkrone gesicherte Verzapfung mit der Zeit ausleierte, wenn 
in den Briickenverband gelockerte Zahne eingeschlossen waren. 

An sichtbaren SteIlen im Bereich der Eckzahne und Pramolaren kann eine 
zerlegbare Wurzelringkrone mit Porzellanfront und Schraube als Anker geteilter 
Briicken dienen. 

Wir kennen verschiedene Formen zerlegbarer Richmondkronen, die sich 
zu Ankern geteilter fester Briicken eignen. Die brauchbarsten unter ihnen 
sind diejenigen, bei denen eine Schraubenrohre der Verankerung des Wurzel
gestelles in der Wurzel, eine in diese Mutterschraube eingreifende Positiv
schraube der Verbindung des Kronenkorpers mit dem Wurzelgestell dient. 
Abb. 214 zeigt diese zerlegbare Richmondkrone, deren RersteIlung wir im 
Abschnitt "Befestigungsarbeit" auf S. 819-820 beschrieben haben. Rier 
bildet ein Wurzelgestell den Basisteil, das dem Wurzelgestell einer gewohn
lichen Richmondkrone vollig gleicht, nur daB statt eines Stiftes eine den 
Raumverhaltnissen des Wurzelinnern entsprechend gewahlte Mutterschraube 
eingelotet ist. Das Gestell tragt die aufgelOtete oder aufgenietete Porzellan
facette, die die Krone nach auBen deckt. Der aus der Kappe, der Mutter
schraube und dem Zahn bestehende Basisteil wird dem Stumpfe aufzementiert.. 
Das Verbindungsstiick zwischen ihm und dem Briickenkorper bildet ein 
Schraubendeckel, der den Raum zwischen dem Riicken des Zahnes und dem 
Deckel der Wurzelkappe einnimmt, die Kau- bzw. BiBflache der Krone in 
natiirlicher Form erganzt, mit dem Briickenkorper verlotet und mit dem Basis
teil verschraubt wird. Abb. 215-217 zeigen die Verwendung dieser zerleg
baren Schraubenkrone in einem FaIle, in dem die Pramolaren an einer Seite 
des Oberkiefers vor kurzem extrahiert sind, so daB damit zu rechnen ist, 
daB im Laufe der Zeit eine erhebliche Schrumpfung des Alveolarwalles ein
treten wird. Um es dem Patienten zu ersparen, wahrend der Zwischenzeit 
eine Plattenprothese tragen zu miissen und ihm von vornherein die Zahne 
durch eine feste Briicke zu erganzen, sind 13 und 16 mit Schraubenkronen 
versehen worden, die zwischen sich die Ersatzzahne Ii und ~ tragen. Nach
dem die Schrumpfung des Alveolarwalles zum Stillstand gekommen ist, muS 
die Briicke mit breiterem und dickerem Zahnfleisch versehen werden, damit 
die ganze Einsenkung ausgefiiIlt und der Ubergang des kiinstlichen zum natiir
lichen Zahnfleisch unsichtbar wird. Die Verschraubung an l! und ~ macht 
die Auswechslung des Zwischenstiickes fiir ~ und l£. leicht, dem Patienten 
aber wird dadurch, daB er gleich nach der oberflachlichen Verheilung eine Briicke 
erhalt, eine Wohltat erwiesen. 



Schraubenkronen mit Porzellanfront als Briickenanker. 669 

abc d e 
Abb.214. Zerlegbare Wurzelband-(Richmond-)krone mit Verschraubung und einfacher 
Kappe. a die Kappe mit aufgeli:itetem bzw. eingenietetem Zahn vor Einlotung der Schrauben
rohre, b die Schraube, c die Kappe mit eingeli:iteter Schraubenrohre, d die Kappe mit 
eingeschraubter Positivschraube vor dem Modellieren des Schraubendeckelstiickes, e das 

Schraubendeckelstiick, f die fertige Schraubenkrone mit Porzellanfront. 

Abb.215. 

Abb.216. 
Abb. 215 u. 216. 13 und 16 sind mit den Basisteilen von Schraubenkronen mit Porzellanfront 

versehen, urn eine Briicke zu tragen, die dem Ersatz der beiden Pramolaren dient. 

Abb.217. Die fertige Schraubenbriicke in situ. 
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Die zweite Form der zerlegbaren Richmondkrone unterscheidet sich von 
der eben beschriebenen Konstruktion dadurch, daB sie zwei Wurzelkappen 
besitzt, die genau ubereinanderpassen. Die Wurzelkappe, der eine Schrauben
rohre eingelOtet ist, wird dem Stumpf aufzementiert, die zweite Kappe tragt 
den Kronenkorper, durch den die Positivschraube hindurchtritt. Die PorzeIlan
facette ist dem Kronenkorper angelotet oder angenietet. Abb. 218 zeigt die 
Krone, in ihre Teile zerlegt und zusammengeschraubt. In ihrer Anwendung 
sahen wir sie in dem durch Abb. 210-213 wiedergegebenen FaIle einer groBen 
zerlegbaren festen Brucke, die auf 818 und ~ durch' einfache Schraubenkronen, 
auf.!1 durch eine zerlegbare Richmondkrone verankert war. 

Bei Bruckenpfeilern mit schmalem Wurzelprofil lassen sich zerlegbare 
Richmondkronen mit in die Wurzel eingreifenden Schrauben nicht verwenden. 
Hier ist die Gefahr einer Perforation der Wurzelwandung bei der Ausschachtung 
der Wurzel zu groB. Man kann solche Pfeiler aber zerlegbare Richmondkronen 

b 

Abb. 218. Zerlegbare Richmondkrone 
mit Verschraubung und doppelter Kappe. 
a die Wurzelkappe mit eingeloteter 
Mutterschraube, b die Kronenkappe 
mit Porzellanfront, c die Schraube, 

d die zusammengeschraubte Krone. 

tragen lassen, die aus einer am Stumpfe 
aufzementierten Stiftkappe bestehen, auf 
die eine zweite, den kunstlichen Zahn 
tragende Kappe ohne Stift oder Schraube 
sehr fest und genau paBt. Diese Kon
struktion kommt hauptsachlich fUr Er
ganzungen und Erweiterungen zerlegbarer 
Brucken in Betracht, die an sich bereits 
stark verankert sind. Bei der Anwendung 
der beiden zuletzt beschriebenen Kronen
arten, bei denen Kappe auf Kappe ruht, 
bringen wir bei der Befestigung der 
Briicke in die erhitzten Kappen ein wenig 
erweichte Guttapercha. Es wird dadurch 
vermieden, daB Flussigkeiten eindringen 
und sich unter der Kappe zersetzen 
konnen. 

Von Steinschneider ist eine zerlegbare Krone mit horizontal eingelagerter 
Schraube angegeben worden. Steinschneider beschreibt die Herstellung 
dieser Krone folgendermaBen: 

"Die Wurzel bekommt eine (etwas hohere) Kappe, wie wir sie bei Richmondkronen 
zu machen gewohnt sind (mit oder ohne Stilt). Auf diese Kappe wird ungefahr in halber 
Hohe der Krone ein Balken modelliert, der ein Segment eines Zylinders darstellt, mit der 
Konvexitat gegen die MundhOhle. An der der Schneide zugekehrten Flache dieses Zylinder
segmentes wird ein vierkantiger Zapfen bis zur Hohe der zukiinftigen Krone modelliert 
und das ganze direkt an die Kappe, die vorher mit Lot iiberschwemmt wurde, gegossen 
(Abb. 219a a' und b b'). Vorher hat man den Wachsbalken in der Mitte durchbohrt und 
einen Graphitstift hineingesteckt, den man nach vollendetem GuB herausbohrt. Nun 
modelliert man mit Beriicksichtigung des Bisses den anderen Teil der Krone, durchbohrt 
diesen Teil in der Fortsetzung des friiher angebrachten Loches und gieBt ihn. Nach der Aus
arbeitung passen die Teile genau ineinander (Abb. 219d d'). Durch die Locher wird eine 
mit einem konischen Kopf versehene Schraubenspindel (Abb. 219c c') gesteckt und mit 
einer Schraubenmutter, die etwas groBer als die bekannte Bryansche Mutter ist, ver
schraubt. Kopf und Schraubenmutter liegen - ersterer oralwarts - in einer entsprechend 
konisohen Vertiefung. Will man das Gold nicht sichtbar haben, z. B. an Eckzahnen, 
nimmt man aus dem Wachsmodell soviel heraus, daB eine entsprechende Vertiefung 
zur Aufnahme einer Porzellaneinlage oder SilikatfiiIlung entsteht. In diesem FaIle wird 
die Schraubenmutter nicht versenkt, sondern man laBt sie vorstehen, einerseits urn der 
Fiillung besseren Halt zu geben, andererseits der Schraube. Um fiir eine PorzeIlaneinlage 
in diesem FaIle Abdruck zu nehmen, wird die vorstehende konische Schraube, die unter 
sich gehende Flachen hat, mit Stentsmasse derart umgeben, daB ein allseits schrag ab
fallender Hiigel entsteht. So laBt sich leicht mit Goldfolie in der iiblichen Weise Abdruck 
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nehmen, der dann, so wie die fertige Einlage, entsprechend dem Schraubenkopf, eine mehr 
oder minder tiefe Delle hat." 

Eine zerlegbare Ringstiftkrone ohne Schrauben stellt eine von Li teh an
gegebene Kronenform dar, die als Anker zusammengesetzter odeI' zerlegbarel' 

Abb. 219. Schraubenkronen mit Porzellanfacetten und horizontal gefuhrter Schraube nach 
Steinschneider. a a' Schematische Darstellung einer Pramolaren- und Eckzahnkrone 
mit Silikatfacette, b b' Pramolaren- und Eckzahnkrone mit Aussparungen fur die Silikat
facetten, c c' Schraubenspindel mit konischem Kopf und Mutter, d d' Die zusammen-

gesetzten Kronen. 

Pfeilel'briieken brauchbar ist (Abb. 220). Eine Stiftkappe ist dem Pfeiler auf
zementiert. Von diesel' Kappe ragt ein kriiftiger, halbrunder ZapIen auf, um 
den ein Ring herumgreift, del' an seiner labialen Seite den auf die Kappe auf
zementierten Zahn tragt. Zahn, Zapfen und Ring werden so angeordnet und 
gestaltet, wie es die Raumverhaltnisse, del' BiB und das natiirliehe Aussehen 
verlangen. Del' Ring, del' mit dem Briiekenkorper dureh Lotung verbunden wird, 
muB sehr kraftig sein und den Zapfen sehr exakt umfassen, 
um einen geniigenden Halt zu geben. 

Wenn del' Anker del' einen Seite einer festen Briieke 
mit dem Briickenkorper verlotet und seinem Pfeiler als 
ein unzerlegbares Ganzes aufzementiert ist, geniigt unter 
Umstanden auf der anderen Seite die Einlagerung eines 
kl'aftigen Zapfens in eine Goldkrone oder eine GuBfiillung, 
um die Briicke hinreichend zu stiitzen (feste Briicke mit 
einseitig labiler Stiitzung). Ein solches Verfahren stellt 
Jen einfachsten Weg zur Uberwindung del' durch die 
Divergenz del' Pfeiler gegebenen Schwierigkeiten dar. Es 
muB dabei die Eigenart des auf del' Briicke und ihren 
Pfeilern ruhenden BiBdruckes, insonderheit die Druck
verteilung, groBte Beachtung finden. Die primitivste 
Form eines solchen zerlegbaren Briickenankers ist die 

Abb. 220. Zerlegbare 
Ringstiftzahnkrone 

nach Litch. 

Einlagefiillung mit eingelagertem Stift, wie sie von Sachs u. a. empfohlen 
und vielfach angewandt wurde. Dieselbe ist besonders fiir kleinere Bl'iicken 
Behr bl'auuhlml' (Abb. 221-223). 

Wenn die sagittale Kaudruckkomponente durch den Kontakt del' natiil'
lichen Zahnreihe und del' Bl'iickenteile gut kompensiert erscheint, auch del' 
transversale BiBdruck ausgeglichen und jeder Uberlastung in vel'tikalel' Richtung 
vol'gebeugt ist, dann geniigt die Einlagerung eines kraftigen Stiftes in den 
Briickenanker, um das betreffende Ende des Briickenkol'pers dauernd zu stiitzen 
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und unverandert in seiner Lage festzuhalten. Bei langeren Briicken muB jedoch 
ein krMtiger gegossener Zapfen in den Anker eingelagert und mit dem Briicken
korper durch GuB oder Lotung verbunden werden, auch ist es unter Umstanden 
ratlich, den Zapfen schwalbenschwanzformig zugestalten, urn ein Entweichen 
in disto-mesialer oder mesio-distaler Richtung zu verhiiten. 

Ein besonderer V orteil der Konstruktion einer zusammengesetzten festen 
Briicke mit einseitig labiler Verbindung ist darin gesehen worden, daB bei ihr 

Abb. 221. Herrichtung der Kavitat in 13 und Einlassung einer GuBfiillung mit Lager 
in ~ zur Aufnahme einer geteilten festen Briicke. (Aus Sachs.) 

Abb. 222. Geteilte feste Briicke mit GuBfiillung fiir I!, und Zapfen fiir ~ von der buccalen 
Seite (linkes Bild) und der palatinalen Seite (rechtes Bild) gesehen. 

GehOrt zu Abb. 221. (Aus Sachs.) 

die; starre Einspannung fortfallt und die Eigenbewegung der Briickenpfeiler 
erhalten wird. Auf die Bedeutung dieses Umstandes als eines biologisch wich
tigen Momentes ist von verschiedenen Autoren, wie Rumpel, Boitel und 
neuerdings auch von Chayes hingewiesen worden. Nach ihnen ist die starre Ver
bindung von Zahnen, die sehr verschieden gerichteten Kraftwirkungen ausgesetzt 
sind, zu vermeiden, wahrend die starre Verbindung unter gleichgerichtetem Kau
druck stehender Zahne zulassig ist. Boitel stellte das Prinzip auf, daB man eine 
teste Briicke im allgemeinen nur mit einem Ende fest verankern, mit dem anderen 
Ende aber beweglich in seinen Pfeiler einlagern solie. Die feste Briicke mit einseitig 
in eine GuBfiillung oder Goldkrone eingelagertem Zapfen (Abb. 223) stellt 
daher die von Boitel bevorzugte Konstruktion dar. Auf das Chayessche 
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Briickensystem werden wir im Abschnitt "Abnehmbare Briickenarbeiten" naher 
eingehen. 

Praktisch stehen der Aufstellung und Durchfuhrung des Grundsatzes, 
daB den als Briickenpfeiler dienenden natiirlichen Zahnen ihre Eigenbcwegung 
gelassen werden miisse, einige Bedenken entgegen. Wir finden, wenn wir an 

Abb.223 zeigt die in Abb. 221 und 222 wiedergegebene Briicke in situ. (Aus Sach s.) 

Abb.224. Geteilte (zusammengesetzte) feste Briicke, die dem Ersatz des zweiten Pramolaren 
und des ersten Molaren im linken Unterkiefer dienend, auf f7 durch eine Vollkrone, auf 

j4 durch eine Gul3fiillung mit eingreifendem Zapfen verankert ist 
(einseitig labile Verankerung). 

eine Briickenaufgabe herantreten, die pfeiler niemals in normalen physiologi
schen Verhaltnissen vor und konnen diese auch nicht wieder vollkommen her
stellen. Die Belastung del' Pieiler kann wohl den Verhaltnissen des Einzel
faIles und der Tragfahigkeit der Pfeiler entsprechend ausbalanciert werden, 
sie wird aber stets iiber die physiologische Norm hinausgehen. Fur den Be
lastungsausgleich aber ist die Versteifung, die sich nicht unter Erhaltung der 
Eigenbewegung durchfiihren laBt, eines der wichtigsten Mittel. Die Erlahrung 
hat zudem gelehrt, daB die Pfeiler eine von der physiologischen Norm ab
weichende Belastung wohl ertragen, wenn die Belastung der Briicke im Rahmen 

Handbuch der Zahnheilkunde. III. 3. A. 43 
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der Artikulation des Gesamtgebisses gut ausgeglichen ist, und daB sich die 
knocherne Umgebung des Zahnes, den auf sie wirkenden Kraftewirkungen 
entsprechend, durch Knochenanbau den veranderten Verhaltnissen anpaBt. 

An Stelle der eingelagerten Zapfen werden auch die Ankerkrone umfassende 
Ringe und Halbringe zur Stiitzung des freien Endes des Briickenkorpers an
gewandt, die ringsum oder soweit sie herumgreifen, auf einer in die Seitenwand 
der Krone angebrachten Stufe ruhen (Abb. 225). 

b) Der zusammengesetzte Briickenkorper. 

Die Moglichkeit, eine feste Briicke in mehreren Abschnitten an ihren Platz 
zu bringen, im Munde zusammenzusetzen und, sofern dies gleichzeitig vor
gesehen ist, durch Losen der Verbindungsteile wieder auseinanderzunehmen 
und aus dem Munde zu entfernen, kann, wie wir eben gesehen haben, durch 
Verwendung zerlegbarer Befestigungsteile (Anker) vorbereitet werden. Wenn 
die Verbindungsstelle in einem der Anker liegt und das Ende des Briicken
korpers so in diesen Briickenanker eingelagert oder mit demselben verbunden 

Abb. 225. Geteilte feste Briicke, die 
an dem einen Ende durch eine Vol!
krone verankert, an dem anderen 
Ende durch einen Halbring gestiitzt 
ist, der sich auf eine an der Anker
krone vorgesehene Stufe legt und 
mit zwei Stiftchen durch diese Stufe 

hindurchgreift. (Aus Bock.) 

ist (Verschraubung, Schwalbenschwanz usw.), 
daB es durch den transversalen und sagittalen 
Kaudruck nicht bewegt und yom vertikalen 
Kaudruck in der Richtung der Achse des 
Pfeilers getroffen wird, dann kommt eine 
Hebelwirkung auf den anderen Briicken
pfeiler iiberhaupt nicht zustande, der Druck 
verteilt sich wie bei einer festen, ungeteilten 
Brucke. 

Weit ungiinstiger fUr den Widerstand, 
den die Brucke der auf ihr ruhenden Be
lastung zu leisten hat und fur die Ver
steifung, die durch die Pfeiler bezweckt wird, 
sind die Verhaltnisse, wenn die Verbindungs

stelle einer geteilten Brucke in den Briickenkorper hineingelegt wird. Es ent
stehen dann stets zwei Hebel, deren jeder an einem der beiden Pfeiler ansetzt 
und deren freie Arme sich an der Verbindungsstelle treffen. Durch die Art, 
wie sich die freien Enden des geteilten Briickenkorpers aneinanderlegen, wie 
sie ineinander eingreifen und miteinander verkeilt oder verschraubt werden, 
laBt sich ein kraftiger Widerstand gegen die Kaudruckwirkungen schaffen. Es 
bleibt aber stets die Gefahr bestehen, daB die Verbindungsteile nachgeben und 
sich allmahlich lockern, insbesondere unter der Einwirkung des vertikalen 
Kaudruckes. Hat sich aber erst die urspriingliche feste Verkuppelung der 
Bruckenteile gelockert, dann macht sich mit der zunehmenden Beweglichkeit 
bald eine schadigende Hebelwirkung auf die Bruckenpfeiler geltend. Wir 
finden daher auch bei fast allen Konstruktionen fester Brucken mit geteiltem 
Korper, die in der Literatur bekanntgegeben sind, eine Abweichung von dem 
unerlaBlichen Prinzip, daB eine feste Briicke sich nicht auf die Kieferstrecke, 
iiber die sie fuhrt, stiitzen dar£. 

Fast alle Beispiele solcher Briicken, die veroffentlicht wurden, zeigen diesen 
Fehler. Es verbietet sich daher heute, wo wir iiber die Grundanforderungen, 
die an jeden Briickentypus zu stellen sind, volle Klarheit besitzen, ihre Nach
ahmung. Eine Ausnahme bildet eine von Leg e r -Do r e z angegebene 
Konstruktion, bei der eine iiberaus feste Verschraubung der Briickenkorper
teile die Moglichkeit bietet, die geteilte und zerlegbare Briicke freischwebend 
zu gestalten (Abb. 226-228). 
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In dem in Abb. 226-228 wiedergegebenen Faile handelt es sich urn den 
Ersatz des ersten und zweiten Molaren im rechten Unterkiefer durch eine zer
legbare feste Brucke. Die Anker sind gegossene Ringe (Abb. 227) mit zwei 
ungleich langen Schenkeln. Die Ringe, die gewissermaBen gegossene Kronen 
ohne Deckel bilden, werden den Pfeilern aufzementiert, die Schenkel, die einander 
anliegen und fest gegeneinander gestutzt sind, werden miteinander verschraubt 

c 
Abb. 226. Geteilte feste Briicke mit zusammengesetztem Korper. 

(Aus Leger - Dore z.) 

(Abb. 226 A und B). Urn dem Gefuge der Schenkel einen noch festeren Halt 
zu sichern, den Kaudruck auf das Ganze zu verteilen und dem Bruckenkorper 
die fur die Kaufunktion erforderliche Form zu geben, wird ein gegossener 
Mantel, der exakt auf die verschraubten Schenkel paBt und eine artikulierende 
Kauflache besitzt, mittels einer S chraube (Abb. 226 C) befestigt, die durch die 

Abb. 227. Anker der in Abb. 226 
gezeigten geteilten festen Briicke 

nach Leger - Dorez. 

1 
Abb. 228. Die zusammengesetzte Briicke nach 
Leger - Dore z, deren Einzelteile in Abb. 226 
und 227 gezeigt werden. (Aus Leger - Dorez.) 

Mitte der verschraubten Schenkel sowie den buccalen und lingualen Uberhang 
des Mantels hindurchgeht (Abb. 228). 

Wenn die Anwendung zerlegbarer fester Brucken angezeigt ist, sollte man 
urn der Mangel willen, die ein geteilter Bruckenkorper im allgemeinen aufweist, 
die Losung der Aufgabe in der Konstruktion des Ankers suchen und auf die 
Verwendung zusammengesetzter Bruckenkorper ganz verzichten. 

F. Der Herstellnngsgallg del' festen Brticke. 
Die Herstellung einer Brucke umfaBt die gesamte Arbeit, die von der 

Aufstellung des Behandlungsplanes bis zur letzten Nachhilfe geleistet werden 
muB. Urn eine Ubersicht uber die einzelnen Phasen des Werdeganges zu ge
winnen, tut man gut, den ganzen Arbeitsweg in mehrere Strecken zu teilen, 

43* 
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deren erste von der Praparation der Briickenpfeiler bis zur Stellungs- und 
BiBprUfung der fertigen Befestigungsteile (Anker) reicht. Zu Beginn des 
zweiten Abschnittes finden wir die Anker in der ihnen zukommenden Stellung 
und Artikulation im Munde vor und fiihren diese Arbeit nun bis zur Verli:itung 
des Briickenkorpers und der rohen Ausarbeitung der Briicke weiter. Der dritte 
Abschnitt schlieBlich umfaBt die wichtige Aufgabe der letzten Einartikulation 
der rohen Briicke, die dann folgende Fertigstellung und auBere Verfeinerung, 
sowie das Einsetzen und die Nachpriifung. 

Jeder dieser Abschnitte setzt sich aus einer Anzahl von Arbeitsvorgangen 
zusammen, die sich teils im Munde des Patienten abspielen und, von der Hand, 
des Zahnarztes ausgefiihrt, der Vorbereitung des Briickenfundamentes und der 
Anpassung der Briickenteile an ihre lebende Umgebung gelten, teils in der 
technischen Werkstatt vor sich gehen. 

Aus dieser Unterscheidung zwischen dem Arbeitsanteil, der am lebenden 
Objekt ausgefiihrt wird und daher einen mehr arztlichen Charakter tragt und 
der rein technischen Laboratoriumsarbeit, ist vielfach eine zu weitgehende 
Arbeitsteilung, d. h. eine vollige Trennung der zahnarztlichen und der zahn
technischen Aufgabe hervorgegangen. Es kann dies nur zum Schaden der 
Gesamtarbeit und des Resultates geschehen. 

Fiir die Durchfiihrung des Behandlungsplanes, der die Arbeit unter die 
allgemeinen Gesichtspunkte der von uns friiher besprochenen Grundanforde
rungen stellt und auf die besonderen Verhaltnisse des gegebenen Falles Bedacht 
nimmt, ist der Zahnarzt in allen Stadien der Entstehung der Briicke verant
wortlich, auch da, wo die technische Ausfiihrung nicht in seiner, sondern des 
Technikers Hand liegt. Es bleibt seine Aufgabe, den Plan in allen Einzelheiten 
so zu verwirklichen, daB einerseits den allgemeinen an jede Briickenarbeit zu 
stellenden Anforderungen, andererseits der Eigenart des gegebenen Falles und 
allen besonderen Verhaltnissen Rechnung getragen wird. Wenn der Zahnarzt 
die hierfiir erforderlichen wissenschaftlichen Grundlagen und die Technik hin
reichend beherrscht und iiber einiges Konstruktionstalent verfiigt, kann er 
zu einem Ergebnis gelangen, das nicht die schablonenhafte Anwendung eines 
Briickentyps, sondern eine individuelle Arbeit darstellt, die sich auf eigenen 
Gedanken und einer Erfassung der Einzelaufgabe aufbaut. Nur wenn dies 
der Fall ist, kann eine prothetische Behandlung als eine arztliche Leistung 
gelten. Es ist aber hierfiir nicht nur erforderlich, daB der Zahnarzt selbst in 
der Lage ist, die Gestaltung einer Briicke im einzelnen anzugeben, es ist ebenso 
notwendig, daB der Techniker, der der Anleitung des Zahnarztes iiber das 
Schematische hinaus folgen soIl, den Sinn der von ihm verlangten Arbeit ver
steht und in jedem Punkte des Arbeitsverlaufes weiB, warum die Konstruktion 
und Form der Briicke und ihrer einzelnen Teile so, wie es ihm fiir den einzelnen 
Fall angegeben wird und nicht anders gewahlt werden muB. Es laBt sich dies 
nicht lediglich yom Modelle ablesen, sondern es bedarf eingehender Erlaute
rung, eventuell sogar die Veranschaulichung am Patienten, urn dem Techniker 
volles Verstandnis fiir die Einzelheiten zu geben. Die Arbeit wird unvollkommen 
bleiben, wenn bei ihrer Herstellung die gegebenen natiirlichen Verhaltnisse 
nicht bis in die letzten Einzelheiten eine verstandnisvolle Beriicksichtigung 
finden, wie es nur durch eine wirkliche Zusammenarbeit des Zahnarztes mit 
dem Techniker zu ermoglichen ist. 

Erster Abschnitt des Herstellungsganges. Alle Vorarbeiten, wie 
die allgemeine Sanierung des Mundes, die Priifung des Briickenfundamentes 
und die Untersuchung der zu Pfeilern gewahlten natiirlichen Zahne, miissen 
auf das sorgfaltigste erledigt sein, ehe mit der Herstellung der Briicke begonnen 
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wird. Gar zu leicht kann, wenn das nicht geschehen ist, eine nach Beginn des 
Briickenbaues gemachte Entdeckung die Moglichkeit, den urspriinglichen Plan 
durchzufiihren, in Frage stellen. 

Bevor dann nach AbschluB der Vorarbeiten mit der Abtragung bzw. Her
richtung der Tragerzahne begonnen wird, sind einige Feststellungen erforder
lich, die nicht versaumt werden diirfen. Dieselben richten sich insbesondere 
auf die Frage, wie weit die natiirlichen Zahnkronen fiir die BiBermittelung, 
fiir die Auswahl der kiinstlichen Zahne, ihre Form und Farbe und fiir die 
Stellung, die ihnen zu geben ist, von Bedeutung sind. Aile charakteristischen 
Eigenschaften des natiirlichen Zahnes, gleichviel ob sie in Besonderheiten der 
Form, Stellung und Farbe oder in kleinen Abweichungen von der Norm liegen, 
sind festzustellen, um, soweit dies moglich ist und wertvoll erscheint, bei 
dem Bau der Briicke nachgeahmt und beriicksichtigt zu werden. Man tut 
in vielen Fallen gut daran, vor der Abtragung der natiirlichen Krone Abdriicke 
zu nehmen, um an den nach ihnen hergestellten Positivmodellen Vorbild und 
Anhalt fiir das Aufstellen der kiinstlichen Zahne zu haben. In der Regel 
nimmt man 

die Auswahl der kiinstlichen Zahne, 

die an der Briicke Verwendung finden sollen, vor, ehe die natiirlichen Kronen 
abgetragen werden, damit ein unmittelbarer Vergleich zu einer moglichst 
gelungenen Nachahmung der Natur fiihren kann. Haufig wird dieser Arbeit 
nicht diejenige Aufmerksamkeit geschenkt, die sie verdient. Die fertige Briicke 
soli ein so natiirliches Aussehen haben, daB sie im Munde und neben den 
natiirlichen Zahnen iiberhaupt nicht als ein Kunstprodukt erscheint. Dies 
kann aber nur erreicht werden, wenn die kiinstlichen Zahne mit groBter 
Sorgfalt nach dem Munde gewahlt und nicht - wie dies nicht selten ge
schieht - nach dem Gipsmodell und einem Farbenmuster im Labarotorium 
ausgesvcht werden. In vielen Fallen empfiehlt es sich, nicht sog. Garnituren 
zu verwenden, um eine Reihe fehlender Zahne zu ersetzen; es macht einen 
viel natiirlicheren Eindruck, wenn die kiinstlichen Zahne aus verschiedenen 
Garnituren und in verschiedenen }i'arben zusammengestellt werden. Es unter
liegt keinem Zweifel, daB die kiinstliche Nachahmung der natiirlichen Zahn
formen und -farben sehr weit vorgeschritten ist. Eines vermag aber die Industrie 
nicht - obwohl auch dies durch die Zahnfabriken langst versucht wurde -
sie kann mcht die durch Zufalligkeiten bedingten Unterschiede nebeneinander 
stehender natiirlicher Zahne in den Garnituren so wiedergeben, daB sich der 
Zahnarzt zu ihrer Nachahmung bereitliegender Garnituren bedienen kann. 
Vielfach ist es notig, urn durch die Prothese den natiirlichen Verhaltnissen 
moglichst nahe zu kommen, die Zahne zusammenzustellen und auf diese 
Arbeit die denkbar groBte Sorgfalt zu verwenden. Sehr verschiedene Um
stande konnen die Nuancierung der natiirlichen Zahne beein£lussen. Eine 
gedrangte Stellung kann es mit sich bringen, daB sich einzelne Zahne durch die 
Ablagerung von Niederschlagen aus den Mundfliissigkeiten verfarben, die 
Devitalisation der Zahnpulpa kann ihre Farbe verandern, Fiillungen konnen 
durch die natiirliche Zahnsubstanz durchschimmern oder, frei zutage liegend, 
als Flecke wirken. Die Abnutzung der Schneidekante oder der Lippenflache 
fiihrt oft, namentlich bei starkem Rauchen, zu einer dunklen Impragnierung 
des Zahnbeines. Kurz, es sind sehr zahlreiche Momente vorhanden, die zu 
einer Verfarbung der natiirlichen Zahne fiihren und bei einem auch in kos
metischer Hinsicht wertvollen Zahnersatz Nachahmung verdienen. Es ware 
wiinschenswert, wenn das asthetische Vergniigen an einer moglichst vollkom
menen Nachahmung der Natur bei der Anlage von Briicken yom Zahnarzte viel 
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starker empfunden wiirde, als es gemeinhin der Fall ist. Neben der Farbe 
kommt bei der Auswahl der kiinstlichen Zahne fUr eine Briickenarbeit zu
nachst die Zahnform in Betracht. Der Typus der kiinstIichen Zahne, die 
Verwendung finden sollen, muB mit demjenigen der natiirlichen Zahne des 
betre££enden Mundes iibereinstimmen, er muB, sofern keine anderen natiirlichen 
Zahne als Vorbild vorhanden sind, zum Gesicht und zur Kop££orm des Patienten 
passen. 

Aber nicht allein Form und Farbe der kiinstlichen Zahne diirfen fiir ihre 
Wahl bestimmend sein: die BiBverhaltnisse erfordern hinsichtlich der Dicke 
des Zahnkorpers und der Stellung der Krampons groBte Beachtung. Kiinst
liche Zahne, die sich nach ihrem Typ, ihrer GroBe und Nuance vortrefflich zu 
eignen scheinen, konnen fUr die Verwendung an einer Briickenarbeit voUig 
unbrauchbar sein, weilihre Stifte der aufzuschleifenden Basis der kiinstlichen 
Zahne oder im entgegengesetzten FaIle der Schneidekante zu nahe stehen, 
so daB es einmal nicht moglich ware, dem Zahn die fUr ihn notwendige SteHung 
zu geben, wahrend sich im anderen Faile die Stiftkammer des Bisses wegen 
nicht in geeigneter Weise in dem Kronenkorper anlegen lassen wiirde. So ist 
es notwendig, eine ganze Reihe fUr die Eignung der kiinstlichen Zahne in Be
tracht kommender Momente bei der Wahl zu beriicksichtigen. Hinsichtlich 
der fUr die Briickenarbeit geeigneten Fabrikate ist im allgemeinen zu sagen, 
daB hauptsachlich nur Zahne mit Platinkrampons oder zum wenigstens solche 
Zahne verwendet werden diirfen, deren Stifte durch Platin oder Goldiiberzug 
geschiitzt sind und daB sich Zahne mit langen Stiften fUr die Briickenarbeit 
besser eignen als solche mit Knopfkrampons. Auch soHten nur solche Zahne 
gewahlt werden, die man einer Temperatur auszusetzen vermag, die geniigt, 
um eine Erganzung des Zahnes im Brennofen durch ein Stiick kiinstlichen 
Zahnfleisches oder durch eine Verlangerung des Zahnkorpers vorzunehmen, 
zum mindesten sollten die an einer Briickenarbeit zu verwendenden Zahne 
die Brennhitze vertragen, die erforderlich ist, um ihnen durch Einbrennen 
bestimmter Farbentone ein natiirlicheres, den individuellen Verhaltnissen des 
Einzelfalles entsprechendes Aussehen zu geben. 

Das Aussuchen der kiinstlichen Zahne soilte stets bei Tageslicht .und 
moglichst bei verschieden einfallendem Lichte vorgenommen werden. Kiinst
liche Zahne sind, der Art und Dichtigkeit ihres Materials entsprechend, von sehr 
verschiedener Transparenz und erscheinen, je nachdem wie das Licht auf sie 
fallt und wie die Strahlen gebrochen werden, dunkler, heller als lebendes 
Material, oft glasartig und tot. Er ist daher zu empfehlen, die kiinstlichen Zahne, 
die man verwenden will, bei von vorne und von der Seite auffallendem, bei 
direktem und bei zerstreutem Lichte zu betrachten. Die Farbe der Zahne 
ist stets im Munde zu priifen, der kiinstliche Zahn muB bei der Auswahl an
gefeuchtet sein. 1m voraus muB beachtet werden, daB die Farbe der kiinst
lichen Zahne durch die Einzementierung leicht eine recht erhebliche, oft nicht 
sehr natiirlich anmutende AufheHung erfahrt. Mit der Notwendigkeit, die 
kiinstlichen Zahne nachtraglich durch Auftragen und Einbrennen von Mineral
far ben zu tonen und dadurch nicht nur die Grundfarbe zu beeinflussen, sondern 
auch den Ansatz von Niederschlagen und kleine individueHe Eigentiimlich
keiten nachzuahmen, muB von vornherein gerechnet werden. Ein wirklich 
natiirliches Aussehen ist in sehr vielen Fallen nur durch solche Nachhilfen zu 
erreichen. Das Aussuchen der kiinstlichen Zahne ist, wie wir schon weiter vorne 
hervorhoben, eine auBerst wichtige Arbeit, die nicht leicht zu nehmen ist, die 
nicht nur Farben- und Formensinn, sondern auch Geduld erfordert und niemals 
in Eile oder mit miiden Augen getan werden sollte. 
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Die BiBbestimmung. 
Die normale BiBsteilung der Kiefer zueinander muB feststehen und erkenn

bar sein, ehe mit der Herriehtung der als Pfeiler einer Briieke ausersehenen 
Zahne begonnen wird. In manehen Fallen ist dieselbe an der Artikulation der 
natiirliehen Zahne, die auBer den Briiekenpfeilern vorhanden sind, so sieher 
zu erkennen, daB kein Zweifel entstehen kann. Es ist dies der einfaehste Fall, 
in dem sogleieh mit der Abtragung der natiirliehen Kronen und der Anfertigung 
der Ankerkronen begonnen werden kann. Wenn beispielsweise 541 fehlen, die 
iibrigen Zahne aber eine innige Artikulation aufweisen, bleibt die BiBsteilung 
aueh dann, wenn iI und ~ zu Pfeilern prapariert sind, an dem exakten In
einandergreifen der natiirliehen Zahnreihen erkennbar. Die Herriehtung von 
~ und :u als Pfeiler und die Anfertigung der von ihnen zu tragenden Kronen 
als Briiekenanker wird wie es im Abschnitt "Kronenarbeit" beschrieben ist, 

Abb. 229. Beispiel fur solche Faile, in denen die BiI3stellung an der Artikulation der Zahne 
ersichtlich bleibt, die auBer den Pfeilern vorhanden sind. 

vorgenommen. Nachdem der Sitz der Goldkronen, auch der Kontakt mit 
den Nachbarn und die Artikulation mit ihren Antagonisten gepriift und richtig 
befunden wurde, ist in diesem einfachsten Faile der erste Abschnitt der An
fertigung einer festen Briickenarbeit abgeschlossen. Die Kiefer dienen hier 
allein als Artikulator (Abb. 229) . 

Ebenso wie die einfache Goldkrone werden die Einlagefiillung, die Car
miehaelkrone, die Schraubenkrone und aIle anderen zerlegbaren und unzerleg
baren Briiekenanker, die keine Porzellanfront tragen, unmittelbar naeh dem 
Munde und, sofern durch die Artikulation der iibrigen Zahne die BiBstellung 
festliegt, ohne besondere BiBbestimmung angefertigt, an ihren Platz gebracht 
und einartikuliert. 

Die Anfertigung der Wurzelband-(Riehmond- )Krone mit Porzeilanfront 
als Briiekenanker IIluB stets auf dUIll Gip1:l111odell vorgenommcn werden; wenn 
aber die Artikulation deutlich ersichtlich ist, kann aueh ihre Herstellung ohne 
besondere BiBnahme und ohne Benutzung des Artikulators erfolgen. 

Wenn beispielsweise die vier Sehneidezahne eines Kiefers fehlen, die Kau
flaehen der Pramolaren und Molaren aber so innig ineinandergreifen, daB 
ein Zweifel an der normalen Artikulation nieht aufkommen kann und eine 
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Kippung oder Verschiebung nicht zu befiirchten ist, kann das Aufschleifen 
der kiinstlichen Zahne und die Herstellung der Ankerkronen auf den von der 
Hand zusammengehaltenen Gipsmodellen des Unter- und Oberkiefers geschehen 
(Abb. 230). 

Der Arbeitsverlauf ist in dem als Beispiel gewahlten FaIle folgender: 
313 werden in der iiblichen Weise zum Tragen von Stiftkappen hergerichtet, 
die Wurzelgestelle (Stiftkappen) nach dem Munde (siehe Kronenarbeit) an
gefertigt und provisorisch eingesetzt. Dann werden Abdriicke yom Ober- und 
Unterkiefer genommen. Das Positivmodell des Oberkiefers tragt die Stift
kappen in situ. Bei dem nun folgenden Aufbau des Kronenkorpers auf 
den Wurzelgestellen darf das Aufschleifen der fiir sie bestimmten Porzellan
zahne nicht von dem Aufstellen der iibrigen kiinstlichen Zahne getrennt werden, 
die den Brockenkorper nach auBen hin decken sollen. Es laBt sich in vielen 
Fallen nicht mit Sicherheit sagen, ob sich die kiinstlichen Zahne, die zur 
SchlieBung einer Liicke ausgewahlt sind, in natiirlicher Stellung auf die Liicke 
verteilen lassen. Man darf sich dann nicht durch die Stellung, die man den 
Porzellanfacetten der Ankerkronen gibt, hinsichtlich der Raumverteilung fest
legen. Auch sind haufig die als Pfeiler dienenden Stiimpfe, wahrend die Liicken 
bestanden, infolge des fehlenden Kontaktes gewandert, so daB sie nicht mehr 
ihre normale Stellung im Kieferbogen einnehmen. Wenn in solchen Fallen 
die fiir die Anker gewahlten kiinstlichen Zahne auf ihre Stiftkappen aufgestellt 
werden, ohne daB die Raumverhaltnisse der ganzen Strecke des Zahnbogens, 
die durch die Brocke gedeckt werden sollen, in Betracht gezogen werden, ent
stehen oft groBe technische Schwierigkeiten fiir das Aufstellen der kiinstlichen 
Zahne zwischen den Ankerkronen. Man sieht in solchen Fallen haufig, daB 
diese Zahne in den vorhandenen Raum hineingequetscht oder in einer Weise 
auf die Strecke verteilt sind, die nicht der normalen anatomischen Anordnung 
(;mtspricht. Die Brocke macht dann innerhalb der Zahnreihe und des Gesichtes 
einen unnatiirlichen und unharmonischen Eindruck. Man schleift daher am 
besten bei der Herstellung der Ankerkronen bereits die samtlichen kiinstlichen 
Zahne, die in der Brocke Verwendung finden sollen, zusammen auf. Es ist 
dabei darauf zu achten, daB die kiinstlichen Zahne die Stiftkappen, die sie 
tragen, ganz decken. Es laBt sich dies in manchen Fallen nicht vollig erreichen, 
namentlich nicht, wenn die Verteilung der Zahne auf den vorhandenen Raum 
es nicht erlaubt, den kiinstlichen Zahn so auf die Kappe zu stellen, daB die 
Mittelachse der kiinstlichen Krone der Verlangerung der Langsachse der Zahn
wurzel entspricht. Oft muB der Porzellanzahn der Tragerkrone um der Ver
teilung des Raumes willen auf der Kappe verschoben werden, so daB nicht 
selten eine Stiftkappe zwei kiinstliche Zahne je zur Halfte tragt (Abb. 231 und 
232). Gelingt es dann nicht, die Kappe so tief unter den Zahnfleischrand zu 
legen und die Flachzahne so zu stellen, daB die Kappe unsichtbar wird, so muB 
man entweder versuchen, durch Verwendung von Zahnen mit kiinstlichem 
Zahnfleisch die Kappe unsichtbar zu machen, oder man kann, wenn die Lippe 
die Zahne einigermaBen deckt, und kosmetische Riicksichten nach Geschlecht 
und Art des Patienten nicht zu stark mitsprechen, auf die vollige Deckung der 
Kappe verzichten und den freiliegenden Rand durch Goldschwemmung ein 
wenig verstarken. 

Nach dem Aufschleifen samtlicher Zahne werden dieselben zunachst alIe 
zusammen an einer Gaumenplatte im Munde einprobiert, wahrend sich die 
Wurzelkappen und Ankerkronen, die fiir die Brocke bestimmt sind, an ihrem 
Platze befinden. Sind etwa erforderliche Anderungen vorgenommen und er
scheint die Stellung der Zahne richtig, so erfolgt eine zweite Einprobe, nach
dem die Porzellanfronten mit Wachs auf den Wurzelgestellen befestigt, die 
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Kronenkorper modelliert sind, wahrend die zur Deckung des Bruckenkorpers 
bestimmten Zahne an der Gaumenplatte bleiben und so einprobiert werden. 
Wenn sich auch bei dieser Prufung zeigt, daB die Zahne eine fUr die Wieder
herstellung des Zahnbogens, fur die Funktion und das Aussehen gute SteHung 
haben, werden die Korper der Ankerkronen nach einem der GuBverfahren aus 
Gold oder dem fur die Brucken-
anfertigung gewahlten Metall ge
gossen und ausgearbeitet. Die 
Porzellanzahne werden in ihre 
Fassung einprobiert, eingearbeitet 
und dann mit Wachs in derselben 
befestigt. Die nunmehr fertigen 
Ankerkronen werden auf ihre 
Stumpfe gesetzt und nochmals 
auf Sitz und Artikulation ge
priift. Nicht selten sind jetzt 
noch kleine Nachhilfen erforder
lich. Es kommt vor, daB beim 
GieBen etwas Gold in das Innere 
der Wurzelkappe eindringt, das 
erst beseitigt werden muB, ehe 
die Krone genau auf ihren 
Stumpf paBt. Auch muB unter 
Umstanden der Kronenkorper 
dem GegenbiB noch feiner an
gepaBt werden. Solche Nach
hillen mussen gerade in diesem 
Punkte des Arbeitsverlaufes mit 
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit 
vorgenommen werden, da sie fur 
das Resultat der Bruckenarbeit 
von groBter Bedeutung sind. 
N ur absolut einwandfrei sitzende 
Befestigungsteile (Anker) ver
mogen einer Brucke dauernd 
einen guten Sitz zu geben. 

1m Gegensatz zu dieser ersten 
Gruppe, bei der wir fur die BiB
ermittlung von den Pfeilerzahnen 
unabhangig sind, umfaBt eine 
zweite Gruppe solche FaIle, in 
denen die BiBsteIlung der Kiefer 
ausschlieBlich oder zum Teil an 
der Artikulation der naturlichen 
Kronen der Pfeilerzahne und 
ihrer Antagonisten erkennbar 

Abb.230. Aufgabe: Es sind zu ersetzen 2 III 2. 
Beispiel fur solche Faile, in denen die BiBstelhmg 
an der Artikulation der Zahne ersichtlich bleibt, 

die auGer den Pfeilern :!.J! vorhanden sind. 

Abb.231. 

v./Urzelliappe 
\ 
\ 

Abb.232. 
Abb.231/232. Verteilung der kunstlichen Zahne 
auf eine Bruckenstrecke, ohne Rucksicht auf die 
SteHung der vorderen Pfeilerwurzel, die nach 

distal gewandert ist. 

ist. Rier muB bei der Abtragung und Rerrichtung der Pfeilerstumpfe eme 
gewisse Reihenfolge eingehalten werden, damit die Artikulation moglichst in 
jedem Stadium der Arbeit an den noch nicht abgetragenen naturlichen Zahnen 
oder den inzwischen entstandenen kunstlichen Kronen kontrolliert werden kann. 
1st es nicht moglich, die BiBstellung und BiBhOhe auf diese Weise wahrend 
des ganzen Arbeitsverlaufes festzuhalten, so muB dieselbe mit Rilfe der sog. 
BiBschablone ermittelt werden (Abb. 234). 
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Abb. 233. Beispiel ftir die BiBbestimmung in einem Fall, in dem die vorhandenen Zahne 
zwar im Munde einen Anhalt fUr die Bi3stellung und BiBhiihe geben, aber nicht zur sicheren 
Einstellung in den Artikulator geniigen. Diese Abbildung zeigt das LiickengebiB eines 40jahr. 
Mannes von der linken Seite gesehen; die Zahnreihe des Oberkiefers soil durch eine feste, 
unzerlegbare Briicke ersetzt, diejenige des Unterkiefers durch eine herausnehmbare Prothese 
erganzt werden. Die Kiefer bieten das hier wiedergegebene Bild. An Zahnen sind vorhanden : 

im Oberkiefer 8 43 I 3 67 
im Unterkiefer 5 4 III 2 3 4 5 

Samtliche Zahne haben eine gesunde lebende Pulpa, sind kraftig und zu Tragern einer 
festen Briickenarbeit geeignet. 

Bei der BiBbestimmung (BiBnahme) ist in diesem Faile nach folgenden Gesichtspunkten 
zu verfahren: 

1. Es bedarf ftir die Ermittlung und F~sthaltung des Bisses einer BiBschablone ftir 
den Oberkiefer und einer solchen ftir den Unterkiefer. Es wiirde nicht geniigen, 
nur fiir den Oberkiefer eine BiBschablone anzufertigen und die Zahne des Unter
kiefers einbei3en zu lassen. Da im Unterkiefer die Molaren fehlen, wiirde den 
Molaren des Oberkiefers ein Widerlager mangeln, die Gipsmodelle der Kiefer wiirden 
laher leicht gekippt werden; sie wtirden dadurch die richtige Stellung zueinander 
verlieren, ehe dieselbe durch den Artikulator festgehalten ware. 

2. Vor der BiBnahme sind die Molaren des Oberkiefers als Kronentrager herzurichten, 
die Kronen fiir sie anzufertigen und in der ihnen zukommenden Stellung provisorisch 
aufzusetzen, damit sich die Kauflachen der kiinstlichen Kronen in der BiBschablone 
des Unterkiefers auspragen. Es ist so zu verfahren, damit die BiBschablone auch 
dem spateren Arbeitsmodell gegeniiber, das nicht die natiirlichen, sondern die kiinst
lichen Kronen trii.gt, fiir die BiBkontrolle Verwendung finden kann. 

3. Die Bi3bestimmung ist vor der Abtragung derjenigen natiirlichen Zahne (4313) 
vorzunehmen, die mit den Zahnen des Unterkiefers artikulieren. Wiirde man diese 
Zahne vorher abtragen, so ginge ein wertvoller Anhalt fUr die Biflstellung und 
BiBhohe verloren. 
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Eine dritte Gruppe umfaf3t diejenigen FaIle, in denen die im Ober- und 
Unterkiefer vorhandenen Zahne keine fiir die Ermittlung der Bif3stellung und 

Abb. 234. Die BiBschablone fill den Oberkiefer des in Abb. 233 gezeigten Falles. 

Abb.235. Die BiBschablone fur den Unterkiefer des in Abb. 233 und 234 gezeigten Falles. 
Die BiBbestimmung durch die BiBschablone. 

Bif3hohe verwertbare Artikulation aufweisen. Hier ist man vollig auf die Bif3-
bestimmung mittels der Bif3schablone und die Festhaltung der Bif3-
stellung mittels des Artikulators angewiesen. 

Eine Bif3scha blone besteht, wie uns bereits aus dem Abschnitt "Arti
kulation" bekannt ist, aus einer durch eine Drahteinlage verstarkten Stents-
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oder Guttaperchaplatte, die im Bereiche der fehlenden und zu ersetzenden 
Zahne einen Wachswall tragt (Abb. 234 und 235). Fehlen erhebliche Strecken 
des Zahnbogens des Ober- und Unterkiefers, so muB fur beide Kiefer eine BiB
schablone angefertigt werden. Man fiigt die BiBschablone, nachdem das Wachs 
erweicht worden ist, dem Munde ein und laBt nun den Patienten die normale 
BiBbewegung machen. Die Zahne des Gegenkiefers beiBen in den Wachswall 
hinein und hinterlassen hier BiBmarken, die, nachdem die BiBschablone auf 
das Gipsmodell zuruckgebracht ist, dazu dienen, die richtige Stellung der Modelle 
des Ober- und Unterkiefers zueinander festzuhalten. Man setzt die Modelle 
so zusammen, daB die Gipszahne des Gegenmodelles scharf in die entsprechenden 
Eindrucke der natilrlichen Zahne im Wachswall hineinpassen. Dann wachst 

Abb. 236. BiBbestimmung mit Hilfe der in Abb. 234 und 235 gezeigten BiBschablonen. 
81 und ~ sind vorher mit Goldkronen versehen worden, deren Hiihe der normalen BiB
ebene entspricht. Die Artikulation von!!J und 13 mit ihren Antagonisten laBt die normale 

BiBhiihe und .l>iBsteliiIng erkennen. 

man die BiBschablone auf ihrem Gipsmodell und die Gipszahne des Gegen
kiefers in den Eindrucken des Wachswalles fest, so daB die beiden Modelle 
in der ihnen zukommenden Stellung zueinander tixiel t in den Artikulator ein
gegipst werden konnen (Abb. 236). 

1st es fur die BiBbestimmung notig, fur beide Kiefer BiBschablonen 
anzufertigen, dann liWt man den Patienten gleichfalls nach Erwarmung des 
Wachses mit den Schablonen im Munde zusammenbeiBen. Es zeigt sich dann, 
ob die Wachswalle im ganzen oder stellenweise zu hoch oder zu niedrig sind, 
und ob sie im Verlaufe des Zahnbogens miteinander korrespondieren. Man 
tragt soviel Wachs auf oder ab, daB die Oberflachen der Wachswa.lle schlieBlich 
in der richtigen Rohe und BiBstellung der Kiefer aufeinander ruhen. Dann 
markiert man ent.weder durch quergefuhrie Einschnitte die Stellen der Wachs
walle, die einander entsprechen, oder man schmilzt die beiden BiBschablonen 
im Munde mit einem heiBen Spatel zusammen, hebt sie als ein Ganzes heraus, 
setzt die Modelle in die BiBschablonen und gipst sie in den Artikulator ein. 

Sind Zahne vorhanden, die in einer fur die BiBstellung charakteristischen 
Weise miteinander artikulieren, dann ist die BiBkontrolle leicht, ebenso ist 
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dann die BiBhohe sicher erkennbar (Abb. 236). Anders ist es, wenn ein der
artiger Anhalt fUr die Richtigkeit der BiBstellung und BiBhohe £ehlt. In 
diesen Fallen muB die richtige BiBstellung dadurch gesichert werden, daB 
man, wiihrend der Patient die SchlieBbewegung ausfiihrt, den Unterkiefer mit 
der rechten Hand zuriickschiebt und den Patienten anweist, im Augenblick 
der Ausfiihrung der SchlieBbewegung zu schlucken. Die Hohe des Bisses wird, 

Abb.237. Abdruckloffel na.ch 
Toomey zum gleichzeitigen Ab· 

drucknehmen im Ober- und 
Unterkiefer. 

Abb.238. Abdruckloffel nach Miiller, Wadensweil, 
zum gleichzeitigen Abdrucknehmen im Ober- und 

Unterkiefer fiir kleinere Briickenarbeiten. 

wenn dieselbe nicht an der Artikulation der Ziihne erkennbar ist, nach dem 
AugenmaB bestimmt. In der Regel wird man bei Briickenarbeiten durch die 
vorhandenen natiirlichen Ziihne den zur BiBbestimmung mit der BiBschablone 
erforderlichen Anhalt gewinnen. Wenn der BiB erhoht werden soll, liiBt man 
beim BiBnehmen nicht bis zum volligen Aufeinandertreffen der natiirlichen 
Ziihne, sondern nur so weit die BiBschablone einbeiBen, bis die erwiinschte 
BiBhohe erreicht ist. Diese Erhohung des Bisses dient, wie wir bereits weiter 

Ab b. 239. Da.s Einsetzen der mit Hilfe des M ii II e r schen Abdruckloffels gewonnenen Modelle 
in den Artikulator. 

vorne ausgefiihrt haben, der Wiederherstellung der normalen BiBebene, der 
Verbesserung der Raumverhiiltnisse fiir die Briieke und zugleich dem Aus
gleich der durch das Zusammensinken der Kiefer verloren gegangenen Pro
portion des Gesichtes. Der beabsichtigten BiBerhohung muB schon bei An
fertigung derjenigen Befestigungsteile Rechnung getragen werden, die etwa 
schon vorher frei im Munde hergestellt wurden. 

Urn den BiB auch in solchen Failen, in denen er nicht durch den Zu
sammenbiB der vorhandenen natiirlichen Zahne festliegt, ohne BiBschablone 
zu ermitteln und zu fixieren, ist die Methode angewandt worden, die im Munde 
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befindlichen Briickenanker, die Briickenstrecke und die nachste Nachbarschaft 
hoch mit weichem Gips zu bedecken, in richtiger BiBstellung die SchlieBbewegung 
machen zu lassen und die Kiefer geschlossen zu halten, bis der Gips erhartet 
ist. Der damit entstehende Doppelabdruck enthiLlt nun die Kiefer, die Zahne 
und die Anker in der richtigen Stellung zueinander. Die Positivmodelle, die 
mit dem in situ befindlichen Ankern hergesteH-b werden, sind beim GieBen zu
gleich in den Artikulator zu setzen, damit die Stellung der beiden Modelle 
zueinander fur die wei-tere Arbeit erhalten bleibt. Um ein solches Vorgehen 
handlicher JlU gestalten, sind besondere AbdrucklOffel konstruiert worden. Das 

Abb. 240. Die Modelle im Artikulator. Nachdem die BiBstellung der Kiefer mit Hilfe der 
BiBschablonen - wie dies Abb. 236 zeigt - im Munde ermitteIt und festgestellt wurde, 
sind diejenigen Zahne, die bisher der BiBkontrolle dienten (4313) abgetragen, ihre Stiimpfe 
mit Stiftkappen versehen worden. Dann ist ein die Kappen und Kronen tragendes Positiv
modell mit Hilfe der BiBschablonen zum Unterkiefermodell in die ihm zukommende BiB
stellung gebracht und in den Artikulator eingegipst worden. (Zu Abb. 233-236 gehorig.) 

aHeste derartige Modell stammt von M. E. Toomey und entspricht einem 
gewohnlichen AbdrucklOffel ohne Boden (Abb . 237), so daB der BiB der Zahne 
beider Kiefer zugleich in den Gips eindringen kann. Ein anderer fiir den Briicken
abdruck im Bereich der Vorderzahne bestimmter Loffel (Abb. 238 und 239) ist 
von Eugen Miiller (Wadensweil) angegeben. Abb. 239 zeigt das Einsetzen 
der mit Hilfe dieses AbdrucklOffels gewonnenen Modelle in den Artikulator. 

1m allgemeinen gelten fiir die BiBbestimmung bei der Herstellung der 
Bruckenarbeiten dieselben Regeln wie fiir die gleiche MaBnahme im Werde
gang der Plattenprothese. Wir konnen daher hinsichtlich aller Einzelheiten 
auf den Abschnitt "Artikulation" im allgemeinen Teil dieses Werkes verweisen. 
Das Aufstellen der kiinstlichen Zahne kann bei der Briickenarbeit sowohl im 
Scharnier- wie im Gelenkartikulator vor sich gehen. Nach der BiBermittlung 
werden die natiirlichen Zahne, die zu Briickenpfeilern bestimmt sind, abgetragen 
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und mit Stiftkappen versehen. Auch die sonstigen Anker werden angefertigt, 
soweit sie nicht schon vor der BiBnahme hergestellt waren ; aIle diese der Ver
ankerung der Briicke dienenden Teile werden den Pfeilern in der ihnen zu
kommenden SteHung aufgesetzt, dann wird ein Gipsabdruck genom men , dem 
man alle Befestigungsteile einfiigt. Mit Hilfe dieses Abdruckes wird ein Positiv
modell hergestellt, auf dem die Kappen und Kronen die ihnen zukommende 

Abb. 241. Die Modelle im Artikulator mit allen aufgeschliffenen kiinstlichen Zahnen. 
(Zu Abb. 233-236 und 240 gehorig.) 

Abb. 242. Die Ankerkronen fiir die Oberkieferbriicke im Munde. 
(Zu Abb. 233-236 und 240-241 gehOrig.) 

Stellung einnehmen. Die bei der ersten BiBbestimmung zusammengewachsten 
olier mit Marken versehenen BiBschablonen werden nun benutzt, um das eben 
hergestellte Gipsmodell, das die Befestigungsteile der entstehenden Briicke 
tragt, zu dem Modell des Gegenkiefers in die richtige BiBstellung zu bringen 
und die Modelle in dieser Stellung zueinander im Artikulator zu fixieren. 

Es folgt nun das Aufschleifen der kiinstlichen Zahne (Abb. 241). WiT 
verweisen auf dasjenige, was wir weiter vorne iiber die Notwendigkeit gesagt 
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haben, alle Zahne gleichzeitig aufzustellen und sie zunachst zusammen an einer 
Platte einzuprobieren. Es geschieht dies, damit man hinsichtlich der Raum· 
verteilung und der Stellung, die man den Zahnen geben will, moglichst freie 
Hand behalt. Erweist sich die SteHung bei dieser .Einprobe und nach Vor
nahme der erforderlichen Nachhilfen als gut und richtig, dann werden die fur 
die Ankerkronen bestimmten Zahne ihren Kappen aufgefugt, die anderen Zahne 
aber an einer Platte gelassen und ihre SteHung nochmals im Munde kontrolliert. 
Erst wenn auch diese Prufung die Stellung der Zahne im Sinne der {ruher fur 
die Konstruktion einer Brucke und ihrer Teile gegebenen Gesichtspunkte ein
wandfrei erscheinen laSt, konnen die Wurzelband-(Richmond-)Kronen gegossen 

Abb. 243. Die Zahne des Briickenkorpers an 
einer Platte. (Zu Abb. 233- 236 und 240-242 

gehOrig.) 

Abb.244. Die Zahne der Unterkieferprothese 
an einer Platte. (Zu Abb. 233-236 und 

240-243 gehorig.) 

und alle Anker dem Munde einge
paBt werden (Abb. 242) . 

Der zweite Abschnitt des 
Herstellungsganges einer festen 
Brucke setzt mit dem Zeitpunkte 
ein, in dem die Befestigungsteile 
(Anker) im Munde auf ihren Sitz, 
die Artikulation und aIle an sie zu 
stellenden Anforderungen gepruft 
und richtig befunden sind. Diese 
Priifung muB mit groBter Sorgfalt 
durchgefuhrt werden, da die Funk
tion und der Bestand der Brucke 
sehr wesentlich von der Vollkommen
heit der Bruckenanker und ihrer 
Verbindung mit den Pfeilern ab
hangt. Es ist darauf zu achten, 
daB sich die Anker, wah rend die 
Priifung vorgenommen wird, genau 
in der Stellung befinden, die ihnen 
zukommt. Jede Verschiebung, Lok
kerung oder Verkantung eines Be
festigungsteiles macht die Prufung 
wertlos, weil sie ein falsches Bild 
gibt. Vor allem muB die Artikula
tion aufs genaueste reguliert und 
jede Gefahr einer Uberlastung oder 
einer falschen Belastung der Anker 
ausgeschaltet werden. FUr die ganze 

weitere Arbeit ist dies von groBter Bedeutung, da eine ungenaue BiBhohe 
oder Stellung der Befestigungsteile die unrichtige Artikulation des Brucken
korpers zur Folge hat. Wenn es sich im Laufe der Untersuchung und der 
dabei etwa vorzunehmenden Nachhilfen zeigt, daB die Verbindung eines 
Ankers mit seinem Pfeiler und der Schutz, den er diesem gewahrt, nicht genugt, 
oder daB ein Anker durch das Einschleifen der Artikulation zu sehr geschwacht 
ist, so ist es besser, einen neuen Befestigungsteil, der allen Anforderungen ent
spricht, anzufertigen. 

Es folgt nun die Anfertigung eines Arbeitsmodelles, auf dem sich aIle 
Anker der entstehenden Brucke in derselben Stellung wie im Munde befinden. 
Die Befestigungsteile werden zunachst ihren Stumpfen aufgefugt; sofern die 
Gefahr besteht, daB sich einer der Anker beim Abdrucknehmen velschieben 
konnte, wird derselbe mit Fletcherzement oder Wachs provisorisch beIestigt. 
Es ist hierbei darauf zu achten, daB sich das Befestigungsmittel nicht in oder 
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unter dem Anker staut und dadurch verhindert, daB der Anker in seine richtige 
SteHung gelangt. Rier liegt eine haufig nicht geniigend beachtete Fehlerquelle. 
Alsdann wird ein Gipsabdruck genommen, der die Anker der Briicke erfaBt 
und mit heraushebt. Sitzen die Anker zu fest, um sich mit dem Abdruck aus 
dem Munde entfernen zu lassen, so werden sie nachtraglich von ihren Stiimpfen 
heruntergenommen und dem Abdrucke eingefiigt. Das Einfiigen der Be
festigungsteile in den Abdruck muB mit groBer Sorgfalt geschehen, da die 
geringste Ungenauigkeit zur Folge hat, daB die Briicke nicht auf ihre Stiimpfe 
paBt. Bei sehr flachen Kronen, ebenso bei der Verwendung von GuBfiiHungen 

Abb. 245. Gipsabdruck des Oberkiefers mit den eingefiigten Briickenankern. 
(GehOrt zu Abb. 233- 236 und 240-244.) 

als Anker, ist unter Umstanden zu befiirchten, daB diese im Negativabdruck 
nicht fest genug sitzen und beim AusgieBen des Abdruckes ihre Stellung vel'
andern. Es empfiehlt sich in solchen Fallen, ihnen vor dem Abdrucknehmen 
eine kleine markante Erhebung aufzulOten, die fest vom Abdrucke erfaBt wird 
bzw. sich so scharf in demselben auspragt, daB die flache Kronen- oder GuB
fiillung ganz genau in das Lager eingefiigt werden kann. Diese Erhohung kann 
ein kleines Drahtende, eine Metallwarze oder etwas Ahnliches sein, sie muB 
sich nachtraglich leicht wieder beseitigen lassen. 

Bei der Herstellung geteilter fester Briicken mit zerlegbaren Ankern konnen 
entweder die ganzen Anker mit dem Abdruck aus dem Munde genommen und 
mit auf das LotmodeH gebracht werden, auf dem sich die weitere Arbeit voH
zieht, oder es kann der Basisteil des zerlegbaren Ankers schon jetzt dem Pfeiler 

Handbuch der Zahnheilkunde. III. 3. A. 44 
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aufzementiert und nur der Verbindungsteil mit dem Abdruck herausgehoben 
und ibm eingefugt werden, so daG sich auf dem PositivmodeH nur diejenigen 

Teile befinden, die mit dem 

Abb. 246. Die Briickenanker des durch Abb. 233-236 
und 240-245 veranschaulichten Falles auf dem 

Lotmodell. 

Abb.247. Die Briickenanker des durchAbb. 233-236 
und 240-246 veranschaulichten Falles auf dem 
Lotmodell mit den fiir den Briickenkorper bestimm
ten Zahnen und den modellierten Kauflachen an 

einer Platte. 

Bruckenkorper verlotet werden 
sollen. 

Nachdem ein Abdruck ge
wonnen ist, in dem aile Anker 
bzw. Ankerteile genau in der 
Ihnen zukommenden SteHung 
sitzen, ist, ehe das Positiv
modell hergestellt wird, die 
Frage zu entscheiden, wie im 
weiteren Arbeitsverlauf bei der 
Verlotung des Bruckenkorpers 
mit den Ankern verfahren 
werden soil. Es gibt hier zwei 
Wege: N ach der ersten Me
thode wird der Bruckenkorper, 
nachdem er modelliert und 
gegossen ist, mit den Ankern 
zusammengewachst, die ganze 
Brucke dann yom Modell ab
gehoben; eingebettet und ver
lOtet. Wenn dieser Weg ge
wahlt wird, kann das Positiv
modell aus reinem Gips her
gestellt werden. - 1m allge
meinen wird wohl das andere 
Verfahren bevorzugt, das 
zweifellos in hoherem MaGe 
eine unveranderte Stellung der 
Briickenteile zueinander und 
zu den Pfeilern gewahrleistet. 
Bei dieser Methode werden 
die Bruckenanker, nachdem 
das Positivmodell gegossen und 
aus dem Negativabdruck her
ausgenommen ist, nicht eher 
von~dem Modell abgenommen, 
als bis der Bruckenkorper auf 
diesem Modell mit ibnen ver
lOtet ist. Der Aufbau, das 
Modellieren des Briickenkor
pers und die Verlotung des
selben mit den Ankern vollzieht 
sich auf dem Positivmodell, 
das wir daher als Lotmodell 
bezeichnen. 

Der Negativgipsabdruck 
wird zwecks Herstellung des 

Lotmodells mit einer Mischung von Sand und Gips im Verhaltnis von ein Teil 
Sand zu zwei Teilen Gips ausgegossen. Das Modell muG aus einem Material 
bestehen, das slch stark erhitzen laGt, ohne zu bersten oder zu zerfallen, das 
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also in del Lothitze formbestandig ist. Nur dadurch ist es gewahrleistet, daB 
die Tragerkronen wahrend des Lotprozesses die SteHung zueinander behalten, 
die sie im Munde und im Abdruck inne hatten. Ehe man den Abdruck ausgieBt, 
urn das PositivmodeH zu erhalten, ist nachzuprufen, ob die Tragerkronen auf 
dem Sand-Gips-ModeU genugend Halt finden werden. Bei Kronen mit Wurzel
stift wird dies in der Regel der Fall sein, bei Goldkronen jedoch ist unter 
Umstanden zu befiirchten, daB der Gipsstumpf, der sie triigt, abbricht. Man 
kann denselben, urn dies zu verhuten, durch einen Stift verstarken, den man 
vor dem AusgieBen des Abdruckes mit Wachs in der Krone befestigt. Das 
frei aus dem Kroneninnern herausragende Ende des MetaUstiftes greift dann 

Abb. 248. Die kunst1ichen Zahne des in Abb. 233-236 und 240-247 wiedergegebenen 
Falles auf dem Modell durch Vorgusse (Contres) in der Stellung gehalten, die ihnen beim 

Aufschleifen (Abb. 241) gegeben war. 

in den Gipskorper des Positivmodells mit hinein und gibt eine hinreichende 
Verstarkung des die Krone tragenden Gipsstumpfes ab. 

Da das Material, aus dem das Lotmodell hergestellt wird, an sich sehr wenig 
widerstandsfahig ist, muB mit demselben wahrend des ganzen weiteren Arbeits
verlaufes sehr vorsichtig umgegangen werden, damit nicht Teile desselben ab
brechen oder dasselbe Beschadigungen erleidet, die die SteHung der Befestigungs
teile, die Gestaltung des Bruckenkorpers und die Herstellung der richtigen 
Verbindung beeintrachtigen konnten. 

Dem Aufbau und der Modellierung des Bruckenkorpers hat - einerlei, 
ob das Arbeitsmodell aus Hartgips oder aus Lotgips hergestellt ist, gleichviel 
auch, ob die Briicke zum Loten abgehoben oder ob die VerlOtung des Briicken
korpers mit den Ankern auf dem Modell erfolgen soll - die wiederholte Prufung 
und Feststellung des Bisses vorauszugehen. Wenn die Stellung der Kiefer 
ohne weiteres an der Artikulation der vorhandenen natiirlichen Zahne erkennbar 

44* 
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ist oder sich an dem ZusammenbiB der Befestigungsteile mit ihren Antagonisten 
zweifelsfrei erkennen laBt, kann die Modellierung des Bruckenkorpers auf dem 
in del' Hand mit dem Modell des Gegenkiefers zusammengehaltenen Arbeits
modeH vorgenommen werden. Sofern dies nicht del' Fall ist, wird das Arbeits
modell mit Hille del' bel'eits fruher angefertigten und zur Ermittlung des Bisses 
verwandten BiBschablone zum Modell des Gegenkiefers in die ihm zukommende 
Stellung gebracht und beide Modelle in den Artikulator eingegipst. 

Wenn kunstliche Zahne den Bruckenkorper decken und bereits mit den 
Zahnen del' Briickenanker aufgeschliffen und an einer Platte einprobiert sind, 
werden an dem Modell, das entweder in del' Hand odeI' im Artikulator in del' 
richtigen BiBsteHung gehalten wird, diese Zahne, ehe mit del' Modellierung 
des Bruckenkorpers begonnen wird, mit Hilfe der Platte an ihren Platz ge
bracht. Durch sog. Vorgusse odeI' Contres wird dann die SteHung del' kunst
lichen Zahne fixiert, so daB diese, nachdem die Platte und das Wachs entfernt 
sind, durch einen Gipsmantel (VorguB, Contre) in genau derjenigen Stellung 
zum Kiefer und zu den Ankern gehalten werden, die ihnen zukommt. 

Mit Hilfe des Vorgusses werden die kunstlichen Zahne wahrend des Model
lierens des Bruckenkorpers an ihrem Platze gehalten. Wenn es sich urn den 
Aufbau einer Brucke handelt, wie bei derjenigen, deren Entstehung wir in dem 
von uns gewahlten Beispiel (Abb. 233-236 und 240-248) folgen, die urn den 
ganzen Kieferbogen herumfuhrt, tut man gut daran, fur jede Strecke zwischen 
den verschiedenen PIeilern ein besonderes Contre herzustellen, d. h. den Gips
mantel in mehrere mit den Enden aneinander gut anliegende Abschnitte zu 
teilen, deren jedes fur sich Verwendung finden kann, die abel' auch gleichzeitig 
urn das ganze Modell herumgelegt werden konnen. Es ist ein weit handlicheres 
Arbeiten, wenn man nul' das Stuck des Gipsmantels, das einer kurzen Strecke 
entspricht und die auf derselben zur Verwendung kommenden Zahne tri:i.gt, 
beim Modellieren des Bruckenkorpers gegen das Arbeitsmodell zu halten braucht. 
Fur die Form, die del' Kauflache des Bruckenkorpers zu geben ist, kann man 
sich dadurch einen guten Anhalt verschaffen, daB man die Kauflachen schon 
beim Aufstellen del' kunstlichen Zahne auf del' Platte aus Wachs modelliert 
im Munde einprobiert und hier den verschiedenen Bewegungen des Kauaktes 
entsprechend korrigiert. Auf diese Weise gewinnt man durch den naturlichen 
BiB die del' Kauflache del' Antagonisten und del' individuellen Kieferbewegung 
angepaBte Form, die man durch ein Contre festhalten und bei del' Modellierung 
des Korpers aus GuBwachs benutzen kann. Wenn man nicht so verfahren kann, 
weil die Verhaltnisse des gegebenen Falles es verbieten, muB die Modellierung 
des Bruckenkorpers ganz frei nach dem ZusammenbiB del' in den Artikulator 
eingespannten Gipsmodelle erfolgen. Auch wenn die Kauflachenform bereits 
vorher im Munde nach dem naturlichen BiB ermittelt und durch Contres fest
gehalten war, muB die endgiiltige Modellierung des Bruckenkorpers auf dem 
durch den Artikulator zu seinem Gegenmodell in BiBstellung gebrachten Arbeits
modell VOl' sich gehen. Nul' wenn die naturlichen Zahne, allein odeI' mit den 
Bruckenpfeilern zusammen, die Artikulation ganz zweifelsfrei erkennen lassen, 
darf auf die Hille des Artikulators verzichtet werden. Ehe mit del' Modellierung 
des Bruckenkorpers begonnen wird, muB die SteHung del' Stifte del' kunstlichen 
Zahne gepruft werden. Die Krampons mussen - einerlei, ob sie in eine Kammer 
odeI' in rohrenformige Lager einzementiert werden sollen - so in den Korper 
eingelagert sein, daB das Lager starke Wandungen behalt. Bei sehr niedrigem 
BiB ist es zuweilen recht schwierig, diese Bedingungen zu erfuHen. 

Wir verweisen auf das in dem Abschnitte, del' von dem Bruckenkorper 
handelte, Gesagte. Schon bei der Auswahl der Zahne muB die SteHung der 
Stifte beriicksichtigt werden. Diese werden dem BiB und den Raumverhiilt-
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nissen entsprechend gebogen (s. "Kronenarbeit") und, wenn sie III Kammern 
einzementiert werden solien, kastenformig umhullt (s. "Kronenarbeit"). 

Bei der Modellierung des Bruckenkorpers muE, sofern in denselben ein 
Versteifungsbugel eingreifen soli, die dafur gewahlte Befestigungsvorrichtung 
vorgesehen werden. Fur Bugel, deren 
Enden am Bruckenkorper verschraubt 
werden (Abb. 213), mussen die Lager 
fUr die Bruckenenden an entsprechender 
Stelle ausgespart und mit Schraubenlagern 
versehen werden. Wenn der Versteifungs
bugel mit einer Querreiterklammer in den 
Bruckenkorper eingreifen solI, muI3 der 
Sattel fUr den Querreiter vorgesehen wer
den. Wenn ein abnehmbarer Versteifungs
bugel zwei feste Brucken verbinden und 
auf beiden Seiten mit einer Querreiter
klammer in den Bruckenkorper eingelagert 
werden soll, mussen die Wande des Sattels 
vollig parallel angelegt werden. Um die 
Erfullung dieser Bedingung beim Model
lieren des Bruckenkorpers vollkommen 
sicherzustellen, bedient man sich mit 

Abb. 249. Das Einschmelzen der Gra
phitkerne zur Anlage der Sattel fUr die 
Querreiter zweier durch einen abnehm
baren Versteifungsbugel zu verbindender 
fester Brucken im Unterkiefer mit Hilfe 
des Riechelmannschen Gleichrichters. 

(Aus Riechelmann.) 

Vorteil einiger Hilfsmittel, die von Riechelmann angegeben sind, namlich 
des Gleichrichters und der im Handel vorratigen Graphitkerne, die genau die 
Form und die MaI3e aufweisen, die fur den Querreiter erwunscht sind. Nachdem 
der Korper der beiden Brucken 
auf dem Modell aus Wachs 
modelliert ist, wird erst auf 
der einen Seite, dann auf der 
anderen ein Graphitkern an 
denjenigen Stelien der Bruk-

kenkorper eingeschmolzen 
(Abb. 249), an denen man die 
Querreiterklammer eingreifen 
lassen will. Dadurch, daI3 die 
Kerne auf beiden Seiten durch 
den Gleichtrichter in derselben 
Richtung gehalten werden, ist 
die Parallelitat der vertikalen 
Wande des Sattels und der 
Klammer gewahrleistet. 

Als Material zur Modellie
rung des Bruckenkorpers dient 
ein gutes GuI3wachs; tiber die 
Formgebung verweisen wir auf 
den Abschnitt "Der Briicken- Abb.250. Die aus Wachs fertig modellierten 
korper". Briickenkorper des in Abb. 233--236 und 240--248 

Ehe mit dem Modellieren gezcigtcn FalleR auf dcm Modell. 
begonnen wird, ist das Modell 
und, sofern Vorgusse Verwendung finden, das Innere der Gipsmantel leicht ein
zufetten, damit das Wachs, aus dem der GuBkorper gebildet wird, nicht anklebt. 

Die aus GuI3wachs modellierten Briickenkorper werden nochmals auf den 
BiB genau kontrolliert, dann von den Pfeilern ge16st und nun nach einem der 
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GuBverfahren aus dem fUr die Briicke gewahlten Material gegossen (Abb. 251 
und 252). 

Nach der Rohbearbeitung des gegossenen Korpers (Beseitigung der GuB
zapIen, Perlen usw.) werden seine EndfHichen ebenso wie die korrespondierenden 
Stellen der Briickenanker, also die eigentlichen Lotstellen der Briickenteile 
mit dem Schaber angefrischt und die Briicke nun auf dem Modell zusammen
gewachst. Dabei ist dl1rauf zu achten, daB das Wachs, durch das die Teile 
verbunden werden, iiberall dahin gelangt, wohin bei der Lotung das Lot flieBen 
soIl, daB es aber nicht iiber die Lotstellen hinauslauft, damit die Einbettungs
masse nicht von Stellen ferngehalten wird, die sie bedecken soIl. 

Nachdem der BiB nochmals an dem Modell gepriift und richtig befunden 
ist, wird das LotmodeU mit der auf ihm befindlichen zusammengewachsten 

Abb. 251. Ein seitlicher BriickenkOrper 
(1..£2.) der in Abb. 233-23H, 240-248 und 
250 gezeigten Briicke auf dem GuBkonus. 
Kastchen fUr die Aufnahme der Krampons 

sind sichtbar. 

Abb. 252. Das Mittelstiick des Briicken
kOrpers (~) auf dem GuBkonus. Die 
Rohrenlager fUr die Aufnahme der Stifte 
sind sichtbarund durch eingelagerteGra phit-

stiftchen vor dem ZuflieBen geschiitzt. 
(GehOrt zu Abb.233-236, 240-248 und 

250-251.) 

Briicke aus dem Artikulator gelOst und durch vorsichtiges Beschneiden soweit 
verkleinert, daB nur der die Briicke tragende Teil moglichst knapp bemessen 
erhalten bleibt. Dieses verkleinerte Modell wird in den ziemlich diinn angeriihrten 
Brei einer Sandgipsmischung oder einer der im Handel erhaltlichen Lot-Ein
bettungsmassen eingebettet, d . h. ringsherum so mit dem Brei umgeben, daB 
derselbe nach dem Erharten mit dem Lotmodell einen Block bildet, in dem die 
Teile der Briicke fest in der ihnen zueinander zukommenden SteHung zusammen
gehalten werden. Nur diejenige Seite der Briicke bleibt frei, von der aus die 
Lotung vorgenommen werden soIl. (Abb. 253). 

Der Block wird so weit beschnitten, wie dies geschehen kann, ohne daB 
zu befiirchten ware, daB die Schicht der Einbettungsmassen zu schwach wiirde, 
um die Briiekenteile fest zusammenzuhalten. Flir den LotprozeB ist es einer
seits vorteilhaft, wenn die umgebende Schicht nicht zu dick ist, damit von ihr 
nicht zuviel Hitze absorbiert wird, andererseits aber ist es durchaus notwendig, 
daB die Briickenanker und der Briickenkorper unverriickbar festgehalten werden. 
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Abb. 253. Die Briicke, deren Herstellung in Abb. 233-236, 240-248 und 250-252 ver
anschaulicht wird, auf dem Modell zum L6ten eingebettet. 

Abb. 254. Die in Abb. 210-213 veranschaulichte zerlegbare Briicke zum L6ten fertig 
cingebcttet und mit Lot belegt. 

Urn den Zusammenhalt des ganzen Lotblockes zu verstarken, kann man ein 
Eisenband rings urn das beschnittene Modell und die Einbettungsmasse legen. 

Die eingebettete Briicke wird nach dem Erharten der Einbettungsmasse 
solange mit heiBem Wasser iibergossen, bis alles Wachs bis auf die letzte Spur 



696 Bruhn: Die Briickenarbeit. 

ausgebriiht und fortgeschwemmt ist. In die Spalten, die mit Lot ausgeschwemmt 
werden sollen, wird mit einem feinen Pinsel Boraxlosung eingetraufelt und mit 
Boraxpulver vermischtes Lot in kleinen Stiicken zwischen die zu verbindenden 
Flachen geschoben und auf die Lotstelle gelegt (Abb. 253 und 254). 

Das nun fiir die Lotung vorbereitete Objekt wird zunachst im Vorwarme
of en vorgewarmt und dann mit der Lotflamme auf Holzkohle so stark erhitzt, 
daB das Lot schmilzt und in die Ritzen, die es ausfiillen soli, eindringt. Um 
das flieBende Lot genau dahin zu leiten, wo es die Verbindung der Briickenteile 
herstellen soli, ist es unter Umstanden notwendig, die starkste Hitze auf einzelne 
Stellen zu konzentrieren, damit das Lot dorthin "schieBt". Es geschieht dies 
mit der Stichflamme. 

Wenn der LotprozeB beendet ist, wird die Briicke nach langsamer Ab
kiihlung aus der Einbettungsmasse herausgenommen, griindlich gereinigt und von 
allem anheftenden Gips sowie von etwaigem LotiiberschuB befreit. Es muB 
dann zunachst die Richtigkeit der durch die LOtung hergestellten Verbindung 
gepriift werden. Diese Priifung richtet sich auf zwei Fragen: einmal ist festzu
stellen, ob die Anker diejenige Stellung zu den Pfeil ern und zueinander behalten 
haben, die ihnen bestimmt ist. Wenn das Einsetzen der Briicke zunachst auf 
Schwierigkeiten stoBt, braucht man keineswegs gleich anzunehmen, daB sich die 
Anker beider Lotung verschoben. Auch bei der sorgfaltigsten Herrichtung der 
Pfeiler kann die Parallelitat aller Sturnpfwande nicht immer< eine so vollkommene 
sein, daB sich die Briicke unmittelbar nach dem Loten ungehindert einsetzen 
laBt. Haufig muB diese oder jene Stumpfwand oder Kante ein wenig abgetragen, 
der Eingang des Stiftlagers noch in bestimmter Richtung erweitert werden, urn 
das Einsetzen der Briicke zu ermoglichen. Oft auch ist gar keine Veranderung 
der Stiimpfe, sondern nur der Aufwand von etwas Geduld notig, urn den 
richtigen Weg zu finden, indem man erst den einen, dann den oder die anderen 
Befestigungsteile (Anker) auf ihren bzw. ihre Pfeiler bringt und dann die 
Briicke in bestimmter Richtung hinaufdriickt. Man sollte daher erst mit 
aller Ruhe und Vorsicht versuchen, ob sich eine Briicke nicht auf die eine 
oder andere Weise an den Platz bringen laBt, ehe man die Stiimpfe beschleift 
und dadurch den Sitz des einzelnen Ankers verschlechtert. Von Verande
rungen an der Briicke selbst sollte man moglichst iiberhaupt absehen. Eine 
Erweiterung der Wurzelringe ist im Interesse einer exakten Arbeit ebenso 
unstatthaft wie ein Biegen der Stifte. Sollte es sich nach dem Loten zeigen, 
daB die Briickenanker und der Korper in unrichtiger Stellung verbunden sind, 
dann tut man besser daran, die Briicke auseinanderzuschneiden und sie auf 
einem neuen Lotmodell nochmals zu loten. Dasselbe gilt, wenn es sich beim 
Einprobieren zeigt, daB die Anker zwar zueinander die richtige Stellung be
hielten, daB aber der Briickenkorper in seinem Verhaltnis zu den Gegen
zahnen verkehrt eingelotet ist. Solche Fehler kommen bei einem vorsichtigen 
Vorgehen auf dem von uns beschriebenen Arbeitswege nur selten vor. Es gibt 
jedoch schwierige Fane, in denen die richtige Lage des Briickenkorpers nicht 
ganz leicht zu finden ist, in denen daher Fehler vorkommen konnen. Man tut 
dann gut daran, erst eine provisorische Verbindung der Briickenteile herzu
stellen, indem man den Korper und die Anker nicht durch reichliche Lotschwem
mung vereinigt, sondern sie zunachst nur durch seitlich aufgelOtete Draht
stiicke verbindet. Nachdem die Einprobe ergeben hat, daB die Stellung der 
Briickenteile richtig ist, werden die Verbindungstiicke nach erneuter Ein
bettung der Briicke losgelotet und nun die definitive Verbindung hergestellt. 
Wenn man in zweifelhaften Fallen so verfahrt, hat man die M6glichkeit, die 
Briicke ohne Miihe wieder in ihreTeile zu zerlegen und die Stellung des Briicken
korpers zu korrigieren. Zeigt es sich nach der definitiven Lotung, daB die Briicke 
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einen in jeder Hinsicht gutcn Sitz hat, dann ist der zweite Abschnitt des Her
stellungsweges beendet. Wenn man den von uns bisher beschriebenen Weg 
zuruckblickend uberschaut, ist es ersichtlich, daB die Arbeit, die schrittweise 
vor sich geht und bei jedem wichtigen Punkte ihres Verlaufes einer Kontrolle 
im Munde unterworfen ist, zu vollkommeneren Resultaten fiihren muB, als eine 
Anfertigung, die sich ausschlieBlich nach dem Modell ohne zwischenzeitliche 
Vergleichung und Anpassung voUzieht. Dieses vorsichtige Vorgehen findet seine 
Erganzung in der Aufgabe, die eingangs des dritten Abschnittes der Her
stellung einer Brucke zu erfuUen ist. 

Wir haben jetzt die fertig gelOtete, roh bearbeitete Brucke in der Hand, 
deren Sitz im Munde nachgeprUft und richtig befunden wurde. Es gilt jetzt, 
ehe die Bruckenoberflache fertig ausgearbeitet und poliert wird, ihre Artiku
lation mit ihren Antagonisten in allen Feinheiten zu regeln. Dieses letzte Ein
schleifen geht auf die Beseitigung aller SteUen hinaus, die zu hoch sind und 
eine zu starke Belastung in vertikaler Richtung zur Folge haben wurden, sowie 
auf die Abflachung aller Kauhacker und BiBflachen, die die transversalen und 
sagittalen Kaudruckkomponenten zu stark hervortreten lassen wurden. Die 
Arbeit wird unter standiger BiBvergleichung teils im Munde, teils auBerhalb 
desselben mit kleinen Katborundsteinen vorgenommen; das Kiefergelenk gibt 
dabei den vollkommensten naturlichen Artikulator ab, der die individuelle 
BiBstellung und alle Kieferbewegungen mit Hil£e der natiirlichen oder kunst
lichen Zahnreihe des Gegenkiefers zur Wirkung kommen laBt. Es ist von be
sonderer Wichtigkeit, daB dieses letzte Einartikulieren der Brucke an diesem 
Punkte des Arbeitsverlaufes vorgenommen und aufs sorgfaltigste durchgefUhrt 
wird. Das Nachschleifen an der fertig polierten oder der bereits eingesetzten 
Brucke ist eine fur den Zahnarzt wie fUr den Patienten gleich unangenehme 
Arbeit, deren Notwendigkeit beweist, daB in dem vorausgegangenen Arbeits
verlauf eine wichtige Kontrolle versaumt, oder daB die Brucke nicht richtig 
eingesetzt wurde.' 

Urn die Brucke in vollkommener Weise einartikulieren und auch die kleinste 
Starung der Harmonie des Gesamtbisses beseitigen zu kannen, ist es erforderlich, 
daB die BiBflache der Brucke von vornherein so stark modelliert und gegossen 
wurde, daB durch das Einschleifen des Bisses keine eigentliche Schwachung 
der Briicke und keine Gefahrdung des festen Sitzes der Facetten zu befUrchten 
ist. Wir haben auf diese Notwendigkeit bereits weiter vorne hingewiesen, als 
von der Gestaltung des Bruckenkorpers und der Anker die Rede war. 

Das feine Einartikulieren einer Brucke ist in besonderem Mal3e eine Ge
duldsarbeit. Nachdem die deutlich hervortretenden und leicht zu ermittelnden 
Stellen beseitigt sind, die den BiB starten, ist eigentlich erst der Anfang gemacht. 
Es laBt sich zwar mit Hille von Blaupapierstreifen, die man zwischen die 
Brucke und ihre Gegenzahne halt, die Inanspruchnahme der Bruckenkau
bzw. BiBflache recht wohl nachprUfen, doch genugt diese Kontrolle durchaus 
nicht; auch die Angaben des Patienten sind nicht zuverlassig genug fur die 
Beurteilung der Frage, ob jede den GesamtbiB starende Stelle beseitigt ist. 
Zwar wird der intelligente und gewissenhafte Patient zumeist bei Ausfuhrung 
der verschiedenen Kaubewegungen herausfinden, wo noch ein Hindernis be
steht und entsprechendc Hinwcise geben. Wir haben es aber nicht ausschlieB
lich mit solchen Patienten zu tun und mussen auch damit rechnen, daB der 
Patient, von der langer wahrenden Arbeit ermudet, nicht mehr imstande ist, 
scharf zu beobachten und sich klar zu auBern. Viele Patienten glauben auch, 
daB es nur das "Neue" sei, was noch store, das sich von selbst geben werde 
und suchen sich und den Zahnarzt mit dieser Annahme zu beruhigen. 
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In diesem Punkte des Arbeitsverlaufes kann infolgedessen Wichtiges leicht 
versaumt werden, da auch eine an sich geringe Uberlastung der Briicke auf die 
Dauer verhangnisvoll wird. . Erst wenn sich eine vollkommene Harmonie des 
Gesamtbisses zeigt, ist die Briicke hinreichend entlastet. Fiir die Kontrolle 
gibt neben der Markierung durch Blaufarbung und dem Gefiihl des Patienten 
der Klang des Auftreffens der Zahnreihen aufeinander einem geiibten Ohr 
einen wertvollen Anhalt. Die Artikulation muB so exakt reguliert werden, 
daB spater, nachdem die Briicke finiert und poliert ist, keine Nachhilfen notig 
sind. Wenn der BiB fertig reguliert ist, werden die kiinstlichen Zahne, die von 
ihr getragen werden sollen, nochmals in ihre Fassung einprobiert. Beim GieBen 
der Briicke kann sich sowohl an den Flachen, an die sich die Riicken der Zahne 
anlehnen, wie in der Kammer, in die die Stifte eingebettet werden sollen, ein 
geringer MaterialiiberschuB in der Form von GuBperlen und Graten bilden, 
der den exakten Sitz der Facetten hindern wiirde, auch kann an den Lotstellen 

Abb.255. Abb.256. 
Abb.255-256. Die Briicke, deren Herstellung in Abb. 233-236, 240-248 und 250-253 

veranschaulicht wurde. 

ein wenig Lot iibergeflossen sein und dieselbe unerwiinschte Wirkung haben. 
Dieser UberschuB muB aufs sorgfaltigste beseitigt und die Zahne ihren Lagern 
so eingepaBt werden, daB sie genau so in denselben ruben, wie es ihnen beim 
Modellieren der Briicke bestimmt war. Erst wenn man sich davon iiberzeugt 
hat, daB dies der Fall ist, kann die weitere Ausarbeitung, das Schleifen und 
Polieren der Briicke vor sich gehen. 

Damit die Politur einer Briicke eine vollkommene wird, ist es notwendig, 
daB eine gewisse Reihenfolge in der Anwendung der verschiedenen Schleif
und Poliermittel eingehalten wird. Der Bearbeitung mit Feile, Schaber, Stichel 
und Frase folgt das Schleifen, zunachst mit groberem und dann mit feinem und 
feinstem Schmirgel und Sandpapier. Von der Schleifmaschine und der Bohr
maschine getrieben, dienen Filzrader und -kegel, sowie knospen- und radformige 
Biirsten und walzenformige Holzspitzen dieser Schleifarbeit. Die Furchen der 
Kauflachen, die Ecken und Winkel werden mit einem spitzen Holz und mit 
in 01 oder Wasser verriihrtem Schmirgel und Bimsteinpulver solange aus
gerieben, bis sie ebenso gleichmaBig glatt und ohne Kratzer und Schrammen 
sind wie die Flachen. Wenn die ganze Briicke glatt geschliffen ist, keine tief
gehenden Kratzer mehr aufweist und eine gleichmaBige matte Metallfarbe 
zeigt, folgt das Polieren der Oberflache. Die Briicke wird mit weichen rotierenden 
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Biirsten und Schlemmkreidebrei, stellenweise auch mit feinen Polierinstru
menten bearbeitet, bis aile Flachen, Vertiefungen und Winkel eine gleichmaBige 
Politur angenommen haben. Man beobachtet haufig, daB diese letztere Ver
feinerungsarbeit recht oberflachlich ausgefiihrt wird, indem mit der feinen 
weichen Biirste und dem W ollrade wohl den FIachen und hervortretenden 
Stellen der Briicke Glanz verliehen wird, wahrend die Vertiefungen, in die die 
Polierrader nicht hineingelangen, matt und unsauber bleiben. Nur eine an 
allen Stellen gleichmaBige Politur gibt der Briicke den Stempel einer bis ins 
letzte sorgfaltig durchgefiihrten Arbeit. 

Zuletzt wird die Briicke mit Wolle und weichem Leder abgerieben; das 
sog. Pariser Rot dient dabei als Poliermittel. Hierdurch wird eine ausgezeichnete 
Hochglanzpolitur erzeugt. 

Die fertig polierte Briicke wird ausgekocht und gewaschen, bis die letzte 
Spur Wachs oder Polier- und Schleifmittel, die sich an ihr oder in den Stift
lagern und -kammern festsetzte, fortgeschwemmt ist, dann wird die ganze 
Briicke, besonders aber die Stiftlager und -kammern griindlich mit Alkohol 
gewaschen und getrocknet. Nach-
dem die Kammern nochmals gepriift 
und, sofern dies nicht schon {riiher 
geschehen ist, mit feinen Radbohrern 
unterschnitten sind, werden die 
kiinstlichen Zahne mit weichem 
Zement einzementiert. Das Zement 
wird etwas weniger fliissig angeriihrt, 
als man es zur Befestigung von 
Porzellanfiillungen verwendet. Als 
gutes Material fiir den Zweck der 
Befestigung der Porzellanfacetten 
an Briicken hat sich das Harvard

Abb. 257. Die Briicke in situ. 
(Abb. 233-236, 240-248, 250-253 und 

255- 256.) 

und das Caulkszement bewahrt. Das letztere wird auch in einer Goldfarbe 
geliefert. Dadurch wird eine Veranderung und Aufhellung der Farbe verhindert, 
die oft beobachtet wird, wenn eine Schicht hellfarbigen Zementes hinter kiinst
lichen Zahnen liegt. 

Wenn es sich um die Befestigung einer groBeren Zahl von kiinstlichen 
Zahnen handelt, tut man gut daran, das Einzementieren in mehreren Ab
schnitten vorzunehmen, dam it man sich der Arbeit in Ruhe widmen kann, 
ohne daB das angeriihrte Zement zu dick wird. Wenn die Zahne gedrangt 
stehen, muB man vorher ausprobieren, in welcher Reihenfolge sie eingefiigt 
werden miissen, damit nicht ein bereits eingefiigter Zahn es hindert, daB sein 
Nachbar genau in der ihm zukommenden Stellung in sein Lager gelangt. Dieser 
Reihenfolge entsprechend teilt man sich dann die Zahne in mehrere Gruppen, 
fiir deren jede das Zement frisch angeriihrt wird. Der Zementbrei wird mit 
feinen Spatelchen oder mit der Nadel so in das Lager gebracht, daB dasselbe 
ohne Blasenbildung vollkommen gefiillt werden kann, dann wird der Riicken
flache der Zahne noch eine Schicht aufgetragen und der sauber gewaschene 
und getrocknete Zahn in sein Lager gedriickt. Es ist hierbei darauf zu achten, 
daB die Zahne sich nicht verschieben, damit man sie nicht nach dem Erharten 
des Zementes in ungenauer Stellung findct . Der UberschuB an Zement, der 
beim Einsetzen des Zahnes in sein Lager unter dem Rande hervorquillt, wird 
mit einem Schwammstiickchen fortgewischt, damit man den exakten Sitz der 
Facette kontrollieren kann. Wie wir bereits weiter vorne ausfiihrten, muB 
eine Briicke, die in der von uns beschriebenen Weise entstanden ist, indem 
jedem wichtigeren Arbeitsvorgang eine Kontrolle folgte, am Ende ihrer 
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Herstellung, zu dem wir jetzt gelangt sind, in jeder Hinsicht genau passen, so 
daB sich alle Nachhilfen eriibrigen. In der Tat laBt sich dies bei konsequentem 
Vorgehen und vollkommener Beherrschung der Technik erreichen, und jeder 
Zahnarzt, der in der gleichen Weise verlahrt, wird die Schonheit des dadurch 
erzielten Arbeitserlolges mit Genugtuung begruBen. DaB wir, wie bei jeder 
komplizierteren Behandlung, auch bei der gewissenhaftesten Herstellung der 
Bruckenarbeit Zufalligkeiten, IrrtumerIi und unvorhergesehenen Schwierig
keiten begegnen, die unter Umstanden Anderungen und Nachhilfen an der 
fertigen Briicke erlorderlich machen, braucht nicht hervorgehoben zu werden. 
Die Notwendigkeit hierlur aber wird die Ausnahme bilden. 

G. Das Einsetzen der festen Briicke. 
Eine korrekte Praparation der Pfeiler ist Vorbedingung fur die Anpassung 

der Anker und der ganzen Briicke. 1m Verlauf der Herstellung durfen an der 
Form der Stump£e keine wesentlichen Veranderungen vorgenommen werden. 
Vor dem Einsetzen der Brucke sind die als Pfeiler dienenden Stumpfe nur noch 
von kleinen Herden, Infektionsstellen und allen Unsauberkeiten zu befreien. 
Auch diese Arbeit ist mit groBter Sorgfalt durchzufuhren, damit jede Gefahr, 
daB cariose Vorgange unter den Ankern der Briicke ihren Fortgang nehmen 
und allmahlich zur Zerstorung der Pfeiler fuhren, ausgeschlossen bleibt. 

Da die Briicke bereits vor der Verfeinerung ihrer Oberflache, dem Ein
zementieren del' kiinstlichen Zahne und der letzten PoIitur auf ihren Sitz ge
priift wurde, bedarl es in der Regel, bevor die Brucke irn Munde befestigt wird, 
nur einer letzten kurzen Einprobe, die uns nochmals die GewiBheit geben soIl, 
daB dem Einsetzen der Brucke kein Hindernis entgegensteht und daB der BiB 
vollig frei ist. Nach dieser letzten Einprobe wird die ganze Briicke, insbesondere 
aber das Innere der Anker, mit Alkohol ausgewaschenund griindIich getrocknet. 
Auch die Pfeiler werden mit Alkohol abgewaschen, mit Watterollen gegen 
den ZufluB von Speichel geschutzt und mit dem HeiBluftstrom getrocknet. 
Wahrend der Zahnarzt die WatteroUen, die der TI'ockenha.ltung des Arbeits
feldes dienen, mit der linken Hand halt, reicht die Assistenz zunachst den 
HeiBluftstrom und mischt dann das auf vorher bereitgestellter Glasplatte dem 
jeweiligen Bedarf entsprechend zu!;,eteilte Zement. Wahrend das Zement von 
der Assistenz in die Anker eingefuUt wird, bringt der Zahnarzt mit Nadeln 
oder kleinen. Spatelchen soviel von dem Zementbrei in die Stiftlager oder Hohl
raume der PfeileI' , daB beirn Einsetzen der Briicke bestimmt damit gerechnet 
werden kann, daB sich auch der kleinste Zwischenraum mit Zement fuUt und 
jede Blasenbildung vermieden wird. Das Zement muB so dunn wie moglich 

. angeriihrt sein, damit es nicht zwischen den Ankern und den pfeilern einen 
Widerstand gegen die exakte Einfugung der Brucke entstehen laBt. Das Har
vardzement kann in derselben Konsistenz, in der es fiir die Befestigung 
von Porzellanfiillungen dient, fur die Einzementierung von Brucken verwendet 
werden. Auch Caulks Zement ist fiir denselben Zweck sehr geeignet und 
erhartet auch, wenn es sehr dunn angeriihrt wird, vollkommen. Beide Mate
rialien haften gut an der Zahnsubstanz und anden Innenwanden der Brucke. 
Daneben existieren zahlreiche andere Zementarten, die gleichfalls fur die Brucken
befestigung durchaus brauchbar sind. 

1m Augenblick des Einsetzens der Briicke bedarl es von seiten des Ope
rierenden gro13ter Aufmerksamkeit, damit nicht irn letzten Augenblick Speichel 
uber den Stumpf rinnt und so die feste Verbindung durch das Zement hindert. 
Damit die Arbeit schnell und sicher vonstatten geht, ist es notwendig, daB 
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der Zahnarzt den Weg, auf dem die Briicke einzufiigen ist, genau kennt, daB 
er die Ubersicht iiber das ganze Operationsfeld behiilt und das Einsetzen mit 
sicherem Griff vornimmt. Eine geschickte Assistenz ist gerade beim Einsetzen 
einer Brocke sehr wichtig. Watterollenhalter und sonstige der Trockenhaltung 
dienende Apparate sind wohl in manchen Fallen bei der Befestigung kleiner 
Briicken verwendbar, wenn es sich darum handelt, ein relativ beschranktes 
Arbeitsfeld mit wenigen Pfeilern vor dem NaBwerden zu schiitzen. Bei groBen, 
um einen erheblichen Teil des Kieferbogens herumfiihrenden festen Brocken 
ist man darauf angewiesen, aile ZufluBstellen abzudichten und die Watte
rollen so zu verteilen und mit den Fingern oder Handinstrumenten so festzu
halten, daB kein Speichel zu den Stiimpfen gelangt. 

N achdem die Briicke, eingesetzt und in die ihr zukommende SteHung 
hinaufgedriickt ist, lliBt man den Patienten auf eine Watterolle oder ein ahn
liches zwischen die Zahnreihen gebrachtes Material mit ruhig festem Druck 
beiBen. Es son hierbei keine zu groBe Gewalt angewendet werden, der Kraft
aufwand des Bisses muB aber geniigen, um die Brocke, falls sie etwa noch etwas 
zu wenig hochgedriickt ist, voilends auf ihren Platz gelangen zu lassen. Damit 
dies moglich ist, muB diese letzte Einwirkung durch den BiBdruck unmittelbar 
nach dem Einsetzen der Briicke erfolgen, solange das Zement noch schmiegsam 
ist. Um zu vermeiden, daB die Briicke durch den BiB zu hoch hinaufgedriickt 
werden kann, muB schon bei der Anfertigung und der Anpassung der Anker 
darauf geachtet werden, daB die Anker in der ihnen bestimmten SteHung fest 
auf den Pfeilern ruhen. In Failen, in denen es nach der Hohe des Pfeilers nicht 
moglich ist, den Deckel einer als Briickenanker dienenden Goldkrone der natiir
lichen Oberflliche des Stumpfes, der sie tragen soIl, aufliegen zu lassen, muB 
der Stumpf so weit aufgebaut werden, daB der Anker ihm fest aufsitzt. Sollte 
die Hohe nicht schon bei der Praparation eines Stumpfes festgelegt sein, so 
kann vor dem Einsetzen der Briicke dadurch noch nachtraglich eine Arre
tierung gescha£fen werden, daB man einen Stift von bestimmter Lange in die 
Wurzel einzementiert, der es nicht zulaBt, daB die Krone zu weit hinaufgedriickt 
wird. An sich gehort diese MaBregel zu der in einem friiheren Stadium der 
Brockenherstellung vorzunehmenden Anpassung der Krone an den Stumpf. 
Man priift nun den BiB und wird, sofern man sorgsam verfahren ist, in der 
Regel feststellen, daB die Stellung der Brocke und die BiBhOhe genau den Ver
haltnissen entspricht, die beim Einschleifen geschaffen wurden. Sonte es sich 
versehentlich ereignen, daB die Brocke nicht genau die SteHung erhielt, die 
ihr zukam, dann darf dieselbe nicht auf ihren Pfeilern belassen, sondern muB 
wieder abgenommen und nach Entfernung des auf den Pfeilern und in den 
Ankern sitzenden Zementes von neuem befestigt werden. Damit dies geschehen 
kann, ohne daB die Anker zerschnitten werden, muB die Kontrolle des Sitzes 
der Brocke erfoigen, ehe das Zement vollig erhartet ist. Nur ganz leichte Korrek
turen an der Hohe des Bisses diirfen nach dem Einsetzen der Brocke durch 
Nachschleifen vorgenommen werden. Ein erhebliches Nachschleifen ist nicht 
statthaft. Wir verweisen auf das weiter vorne iiber das Einartikulieren der £esten 
Brocke Gesagte. 

Statt des Zementes ist vielfach, insbesondere zur provisorischen Befestigung 
von Brocken und zur Ermoglichung einer leichten Herausnahme Guttapercha 
verwendet worden. Man hat zur Verarbeitung dieses Materials besondere . Hilfs
instrumente konstruiert, die bei richtiger Anwendung gute Dienste leisten; sie 
bestehen aus einem mit Lagern fiir Kronen und Briicken versehenen Metall
block (Abb. 258), einem Spatel mit Verdickung zur Aufspeichrrung der 
Hitze (Abb. 259) und einer Kupferbirne, die gleichfalls ZUlli Erhitzen dient 
(Abb.260). 
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Die Innenwandungen der Anker werden ein wenig angerauht, die ganze 
Briicke ausgewaschen und getrocknet und auf dem erhitzten Metallblock er
warmt. Die Guttapercha wird, nachdem sie auf dem Metallblock erweicht 
und sehr plastisch geworden ist, in die Anker eingefiillt. Das einzufiillende 
Quantum muB sorgfaltig bemessen werden, damit sich die Guttapercha nicht 
beim Hinaufdriicken der Briicke zwischen dem Kronendeckel und der Ober
flache des Stumpfes staut. Die eIwarmte Briicke halt man mit einer Pinzette 
in einer passenden Vertiefung des Metallblockes fest, wahrend man mit dem 
Spatel die Guttapercha auftragt, oder man halt sie mit einer Serviette in den 
Fingern und erwarmt sie, wenn notig, von neuem, indem man sie nach dem 
Auftragen der Guttapercha wieder in die Vertiefung des Erhitzers bringt. Um 
die Verbindung von Stumpf, Guttapercha und Kronenwand noch inniger zu 
gestalten, kann man den trockenen Stumpf sowohl wie die inneren Kronen
wandungen vorher mit einer Losung von Guttapercha in Chloroform 'bestreichen 
und dann mit dem HeiBluftstrom trocknen. 

Abb.258. Metallblock mit Lagern fUr Kronen und Briickenarbeiten. 

Abb.259. Spatel zum Erhitzen der Guttapercha. 

Abb. 260. Kupferbirne zum Erhitzen der Guttapercha. 

Beim Einsetzen der erwarmten Briicke ist naturgemaB sehr darauf zu achten, 
daB keine Verbrennung der die Pfeiler umgebenden Schleimhaut stattfindet. 

Eine kombinierte Anwendung von Guttapercha und Zement ist von Evans 
angegeben. Derselbe fiillt, nachdem das Innere der Anker ausgetrocknet und 
mit Chloropercha bestrichen ist, in die erhitzte Briicke sehr erweichte Gutta
percha ein und preBt die Briicke dann auf die nassen Pfeiler. Da die Feuchtig
keit verhindert, daB sich die Guttapercha mit den Stumpfwandungen verbindet, 
laBt sich die Briicke leicht wieder abnehmen. Die Briicke muB vollkommen 
in die ihr zukommende Stellung gelangen; es ist dann zu priifen, ob zuviel 
oder zu wenig Guttapercha eingefiillt war. Erst wenn die richtige Auskleidung 
der Innenwandungen der Anker erreicht ist, erfolgt nach griindlicher Aus
trocknung der Pfeiler und erneuter Erwarmung der Guttapercha die endgiiltige 
Befestigung. Es wird ganz diinn angeriihrtes Zement in die Ankerkronen ein
gefiillt und die Briicke dann auf die gut getrockneten Pfeiler aufgesetzt. Es 
liegt auf der Hand, daB die Anwendung eines Verfahrens, das die Verbindung 
zwischen dem Anker und dem Pfeiler durch eine Doppelschicht aus Guttapercha 
und Zement herstellt, selbst wenn das Material sehr diinn und geschmeidig ist, 
leicht zwischen Stumpf und Ankerwand mehr Raum beansprucht, wie es fiir 
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exakt passende Anker wiinschenswert ist. Nichtsdestoweniger ist die Evan
sche Methode fiir manche Faile recht wohl brauchbar. Das Abnehmen mit Gutta
percha oder Guttapercha und Zement befestigter Briicken geschieht auf die 
Weise, daB man die Ankerkrone mit Hille der stark erhitzten Birne (Abb. 260) 
oder mittels des Heillluftstromes solange erwarmt, bis die Guttaperchaschicht, 
die unter dem Metall Jiegt, weich wird und das Abheben der Briicke gestattet. 
Die Erhitzung muB langsam vorgenommen und genau kontrolliert werden, 
damit keine schadliche Reizung der Umgebung stattfindet. 

H. Die Reparatur der festen Briicke. 
Der AnlaB, Reparaturen an einer festen Briicke vornehmen zu miissen, ist 

am hau£igsten dadurch gegeben, daB eine Porzellanfacette sich aus ihrer 
Fassung 10siOst oder zerspringt. In friiheren Zeiten, als die Befestigung der 
kiinstlichen Zahne fast ausschlieBlich durch Lotung geschah, bedeutete das 
Abspringen einer Facette ein recht unangenehmes Millgeschick, das sich nur 
mit groBer Miihe, meist nur unter Herausnahme der Briickenarbeit wieder 
gutmachen lieB. Es wurde daher nach Methoden gesucht, die das Einsetzen 
kiinstlicher Zahne an im Munde befindlichen Briicken ermoglichten und eine 
groBe Anzahl von Spezialinstrumentarien konstruiert, die diesem Zwecke dienten. 
Es eriibrigt sich heute, diesen Wegen nachzugehen, da an die Steile der Lotung 
inzwischen andere Befestigungsmethoden getreten sind, die den Ersatz eines 
abgesprungenen kiinstlichen Zahnes an der in situ befindlichen Briicke leicht 
machen. 

Es ist in erster Linie die Einzementierung der kiinstlichen Zahne, die eine 
vorziigliche Befestigung ermoglicht, zugleich aber eine bequeme Auswechslung 
der kiinstlichen Zahne gestattet. Hat sich eine Facette gelOst und ist dabei 
intakt geblieben, so wird dieselbe griindlich gereinigt, von ailen anhaftenden 
Zementresten be£reit und mit Alkohol abgewaschen. Dasselbe geschieht mit 
ihrem Lager in der Briicke. Es wird dafiir gesorgt, daB keine Spur von Zement 
oder Schmutz zuriickbleibt, insbesondere werden die Stiftkammern und die 
rohren£ormigen Stiftlager mit feinen Bohrern ausgeraumt, die Unterschnitte 
ausgekratzt und die Metallflachen angefrischt. Wenn die genaue Priifung dann 
ergibt, daB die Porzellanfacette noch ganz exakt in das Lager paBt, kann sie 
nach griindlichem Austrocknen mit dem HeiBluftstrom unter Fernhaltung der 
Mundfliissigkeit wieder einzementiert werden. 

1st eine Facette zersprungen, so daB sie nicht wieder eingesetzt werden 
kann, so wird ihr Lager in der Briicke gleichfails ausgereinigt und gewaschen, 
alsdann mit Gips oder Stentsmasse ein kleiner Abdruck genommen und ein 
Positivmodell hergesteilt, das das Lager des fehlenden kiinstlichen Zahnes 
und die Form der benachbarten Zahne genau wiedergibt. Auf diesem Modell 
wird ein Ersatzzahn in das Lager eingeschliffen. Derselbe muB so gewahlt 
werden, daB er nicht nur in Farbe und Form zu den Nachbarzahnen paBt, 
sondern vor aHem auch so, daB er mit seiner Riickenflache der Metailwand 
der Briicke gut anliegt und daB die SteHung seiner Stifte der Lage der Stift
kammer oder Stiftrohren entspricht. Es ist oft nicht leicht, einen Ersatzzahn 
zu finden, der aile diese Anforderungen erfiillt, man sollte sich aber nicht mit 
einem mangelhaft passenden Zahne zufrieden geben, da nur ein exakt in dem 
Lager sitzender Zahn Aussicht hat, dauernden Halt zu finden. 

Das Losspringen einer PorzeHanfacette kann unter Umstanden nur vom 
Zufall bedingt und durch einen ungliicklichen BiB verursacht sein. Wenn 
aber eine Facette sich immer wieder aus ihrer Fassung lost oder zerspringt, 
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dann ist, wie die Erfahrung lehrt, irgendein Moment vorhanden, das auf diesen 
unerwiinschten Vorgang hinwirkt. Es konnen Mangel der Fassung daran schuld 
sein. Eine zu breite oder flache Stiftkammer, eine ungenaue Anlagerung der 
Riickenflache, das Fehlen jeder Umgreifung des Zahnkorpers und jedes Schutzes 
ffir die Schneidekante des kiinstlichen Zahnes konnen das haufige Abspringen 
derselben Facette zur Folge haben. Es ist dann zu priifen, ob sich diese Fehler 
noch nachtraglich beseitigen lassen, oder ob es besser ist, die Briicke aus dem 
Munde zu entfernen und eine neue exakte Fassung ffir den betreffenden Zahn 
einzufiigen. Zumeist wird griindliche Abhilfe nur dadurch moglich sein, daB 
man sich zu letzterem Vorgehen entschlieBt. Zuweilen freilich kann durch 
kleine Nachhilfen, wie durch ein tieferes Unterschneiden der Stiftkammer, 
ein starkerer Halt fur den kunstlichen Zahn geschaffen werden. 

Sehr haufig liegt es an der Uberlastung durch den BiB, wenn ein kunst
licher Zahn sich immer wieder lost. Auch wenn die Artikulation einer Brucke 
sehr gut ausgeglichen war und eine volle Harmonie des Gesamtbisses erzielt 
schien, ist es nach einiger Zeit an der Abnutzung des Metalles und den blanken 
BiBmarken erkennbar, daB bestimmte Stellen einer besonders starken Inan
spruchnahme ausgesetzt sind. Die an solchen Stellen angebrachten Porzellan
facetten sind am meisten gefahrdet, zumal wenn der BiB die der Schneide zu 
gelegene Partie der Fassung trifft und der Kantenschutz allmahlich durch die 
Abnutzung so dunn wird, daB sie dem Bisse nachgibt und dann fur den Zahn 
keinen eigentlichen Schutz mehr bildet. Es ist daher geboten, den GegenbiB 
an den gefahrdeten Punkten abzuschwachen und den getroffenen Briickenzahn 
entsprechend zu kiirzen. Hat eine Stelle der Brucke durch Abnutzung oder 
Nachschleifen eine zu groBe Schwachung erfahren, dann ist es besser, die 
Brucke aus dem Munde zu nehmen und die verschlissene Zahnfassung zu ver
starken oder sie durch eine neue ma.ssive Fassung zu ersetzen, die gunstiger 
im BiB steht. Sind die an einer Briicke befestigten Zahne angenietet, so ist 
die Reparatur mit Hilfe der Kaiserschen Nietzange eine einfache Arbeit, die 
wir weiter vorne im Abschnitt "Kronenarbeit" eingehend beschrieben haben. 
1st ein angeloteter Zahn abgesprungen, so nimmt man die Reparatur am besten 
gleichfalls so vor, daB man einen passenden Ersatzza.hn nach entsprechender 
Herrichtung der Schutzplatte des abgesprungenen Zahnes annietet. Hinsicht
lich der Auswechslung der Steele- und Biber-Facetten verweisen wir auf das 
bereits friiher uber die Verwendung auswechselbarer Zahne Gesagte. 

Die Notwendigkeit, Reparaturen an festen Briicken vorzunehmen, tritt, ab
gesehen von der Wiederbefestigung oder dem Ersatz abgesprungener Porzellan
ziihne, verhaltnisma.Big selten an uns heran. Das GuBverfahren ermoglicht es, 
alle Teile der Brucke so massiv zu gestalten, daB sie einer starken Belastung 
Widerstand zu leisten vermogen, ohne zu brechen und sich zu verbiegen, wenn 
sie kriiftige Anker besitzen, die mit einem der Lange der uberbriickten Strecke 
entsprechend stark modellierten Briickenkorper durch hinreichend kriiftige Lot
stellen verbunden sind. Trotzdem kann es durch Uberlastung, durch Material
fehler oder eine zu schwache Anlage einzelner Stellen der Brucke gelegentlich 
zu einem Bruch des Briickenkorpers oder zu einer weitgehenden Abnutzung 
der Anker kommen. Hinsichtlich der Reparaturen der als Anker dienenden 
Kronen verweisen wir auf das im Abschnitt "Kronenarbeit" iiber die Reparatur 
der Einzellqone Gesagte. Ebenso ist dort dariiber nachzulesen, wie bei dem 
Abnehmen einer Krone von ihrem Stumpfe vorzugehen ist und welche Iustru
mente dabei Anwendung finden. Wenn der Briickenkorper oder die Verbindung 
zwischen ihm und einem der Anker gebrochen ist, ebenso wenn groBere Repa
raturen an den Fassungen der kunstlichen Zahne oder an den Briickenankern 
vorzunehmen sind, mu.B die Briicke herausgenommen und die Reparatur auBerhalb 
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des Mundes vorgenommen werden. Handelt es sich dabei lediglich um die 
Wiederherstellung oder Verstarkung einer Verbindung, so werden die Briicken
teile nach der Loslosung von ihren Pfeilern und ihrer Ausreinigung wieder in 
die ihnen im Munde zukommende Stellung zuriickgebracht und provisorisch in 
derselben befestigt. Dann wird ein Gipsabdruck genommen, der, nachdem 
ihm die Briickenteile eingefiigt sind, mit Sand und Gips ausgegossen wird. So 
entsteht ein Lotmodell, auf dem die Briickenteile miteinander verlotet werden 
konnen. Die reparierte Briicke wird nach der Verlotung hinsichtlich der BiB
kontrolle und Fertigstellung wie eine neu entstehende Briicke behandelt (siehe 
Herstellungsgang der festen Briicke). 

Sind umfangreiche Reparaturen und Veranderungen an der Briicke aus
zufiihren, so wird man dieselbe nach ihrer Herausnahme vollig zerlegen und 
unter Verwendung der brauchbaren Briickenteile wie bei der Herstellung einer 
neuen Briicke verfahren. 

II. Die abnehmbare Briickenarbeit. 

A. Allgemeines fiber die abnehmbare Brficke. 

1. Das Wesen der abnehmbaren Briicke. 
Unter abnehmbaren Briickenarbeiten verstehen wir solche Briicken, 

die der Patient, ihrer Bestimmung und der gegebenen Vorschrift entsprechend, 
selbst aus dem Munde entfernen, reinigen und wiedereinsetzen solI. Die Be
festigungsteile (Anker) der abnehmbaren Briicke sind so eingerichtet, daB sie 
der Prothese in situ einen geniigenden Halt sichern, ein ungehemmtes Heraus
nehmen und Wiedereinsetzen derselben gestatten und einen Anteil an der 
BriickenIast auf die Pfeiler iibertragen. Eine unphysiologische Belastung der 
Pfeiler vermeidet die abnehmbare Briicke dadurch, daB sie mit der Unterseite 
ihres Korpers auf derjenigen Strecke des Kiefers ruht, iiber die sie hinfiihrt, und 
einen entsprechenden Teil der Belastung unmittelbar (d. h. nicht durch Ver
mittlung der Pfeiler) auf denselben iibertragt. Trotz derbreiten Auflagerung 
des Briickenkorpers wirkt die abnehmbare Briicke nicht unhygienisch, wenn sie, 
ihrer Konstruktion und der gegebenen Vorschrift entsprechend, zur taglichen 
oder haufigeren Reinigung herausgenommen wird. 

In dem Wesen der abnebmbaren Briicke sind somit Eigenschaften der Briicke 
im engeren Sinne mit solchen der Plattenprothese vereint. Sie ist daher besser 
noch als durch die Bezeicbnung Sattelbriicke durch die Benennung Platten
brii ck e gekennzeichnet, die ihr schon bei ihrer ersten Anwendung von G. Evans, 
Parr, Waters u. a. gegeben wurde. 

Klugbardt hob folgende Eigenschaften der abnehmbaren Briicken als 
besondere Vorteile hervor: 

1. Die leichte Reinigungsmoglichkeit der Pfeilerzahne und Briickenanker, 
2. die gleichmaBige Verteilung des Kaudrucks auf den Sattel, der die Pfeiler 

entlastet, 
3. die groBere Moglichkeit einer Rekonstruktion der anatomischen Form des 

Zahnbogens auf der lingualen und buccalen Seite, 
4. die leicbte Reparaturmoglichkeit, 
5. die Erfiillung alier kosmetischen Anforderungen. 
Neben diesen Punkten ist auch die Erhaltung der physiologischen Beweg

lichkeit der Pfeiler und somit die Erhaltung der biologischen Norm wichtig. 
Handbuch der Zahnheilkunde. III. 3. A 45 
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DaB die abnehmbare Briicke in der praktischen Prothetik noch nicht den
jenigen Platz einnimmt, der ihr gebiihrt, hat mehrere Griinde. Schon die Auf
stellung des Planes fUr eine abnehmbare Briickenarbeit innerhalb ihres eigenen 
Anwendungsgebietes stellt groBere Anforderungen an den Prothetiker als die 
Planung einer £esten Briicke. Um den an jegliche Briickenarbeit zu stellenden 
Grundanforderungen durch eine abnehmbare Briicke voll und ganz zu geniigen, 
bedarf es einer klaren Erkennung der im einzelnen FalIe gegebenen Verhaltnisse, 
die zumeist komplizierter sind als diejenigen, die fiir eine durch eine teste Briicke 
lOsbare Aufgabe bestehen. Der Zahnarzt muB sich vollig in die Aufgabe ver
tiefen und alle konstruktiven Moglichkeiten beherrschen, um da, wo die Rekon
struktion durch einc feste Briicke nicht mehr moglich ist, den Weg zu finden, 
durch eine abnehmbare Briicke oder die Kombination von festen und abnehm
baren Briicken zu einer Wiederherstellung des menschlichen Gebisses in moglichst 
vollkommener Funktion zu gelangen. Die Ausfiihrung des Planes aber ver
langt ein erhebliches technisches Konnen und eine sehr exakte Arbeit. Schon 
vor 30 Jahren, als sich die Briickenarbeit in Deutschland einzufiihren begann, 
wies Riegner auf die hoheren Anforderungen hin, die die abnehmbare Briicken
arbeit an den Zahnarzt stellt, indem er sagte: "Sind schon bei fest plombierter 
Briickenarbeit Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit der Ausfiihrung Bedingung fiir 
das Gelingen, so gilt dies im hochsten MaBe fur die Konstruktion der abnehm
baren Briickenarbeiten". Das damals Gesagte hat auch jetzt noch Giiltigkeit. 
Auf eine von uns kiirzlich iiber die heutige Anwendung der abnehmbaren Briicke 
in Amerika gestellte Anfrage antwortete ein mit den Verhaltnissen sehr ver
trauter Kollege, der als einer der bekanntesten Prothetiker gelten kann, daB 
auch dort "nur die leistungsfahigsten Zahnarzte die abnehmbare Briickenarbeit 
in volIendeter Weise zur Anwendung bringen." 

So blieb die abnehmbare Briickenarbeit bislang stets die Spezialitat einzelner 
Zahnarzte, die von ihnen angegebenen Methoden aber trugen friiher mehr oder 
weniger den Stempel der systemlosen Auffassung, die sie schuf, sie waren mehr 
durch die Eigenart ihrer Be£estigungsteile gekennzeichnet, als daB sich in ihrem 
Wesen ihre Bestimmung, das fehlende Glied zwischen der festen Briicke und der 
Plattenprothese zu hilden, ausgedriickt hatte. Dies ist zu hedenken, wenn wir 
die verschiedenen Formen abnehmbarer Brucken betrachten, die im Laufe 
del' letzten Jahrzehnte Anwendung gefunden haben. Unter denselben befinden 
sich manche Typen, die wohl nie irgendeine praktische Bedeutung besaBen, 
sondern, in wenigen Fallen angewandt und dann veroffentlicht, im Bilde ihren 
Weg durch die Literatur nahmen. Diese Form abnehmbarer Briicken zu 
betrachten, erubrigt sich. Daneben sehen wir andere wohldurchdachte Kon
struktionen die sich auf die an der Plattenprothese und den festen Briicken 
gewonnenen Erfahrungen aufbauten und, wenn sie auch nicht ausschlieBlich 
auf die strenge Indikation fur die Verwendung abnehmbarer Briicken zuge
schnitten waren, doch da, wo dieselbe gegeben war, gute Dienste leisten konnten. 
Solche Konstruktionen, dic vielfach bereits erfahrungsgemaB den Anforde
rungen an Belastungsausgleich und Kaudruckverteilung in weitgehendem MaBe 
entsprachen, stammen von Starr, Litch, Parr, Evans, Waters, Peeso, 
Eugen Miiller u. a. In ihnen sind die Grundformen gegeben, aus denen sich 
die heutige Bruckenarbeit im Rahmen der systematischen Prothetik entwickeln 
konnte. Diese Entwicklung, um die sich bei uns Manner wie Riechelmann, 
Rumpel, Weiser und andere verdient gemacht haben, fuhrte zu einer bewuBten 
Anwendung der in Betracht kommenden Gesetze der Physik und zur voll
kommenen Beriicksichtigung aller fur die Konstruktion und Anwendung ab
nehmbarer Briickenarbeiten wichtigen Verhaltnisse. Auf dieser wissenschaft
lichen Grundlage baut sich ein von Riechelmann im Rahmen einer strengen 
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lndikationsstellung geschaffenes System abnehmbarer Briickenarbeit auf. Das
selbe erhii.lt durch die Ausgestaltung der einzelnen Briickenteile und durch die 
Ausstattung mit sehr brauchbaren Hilfsmitteln einen besonderen Wert. 

2. Die Indikation der Anwendnng der abnehmbaren Briicke. 
Die Beurteilung der Indikation fUr die Verwendung der abnehmbaren 

Briicke ruhte bisher auf recht unsicherer Grundlage. Die Erfiillung ein und 
derselben prothetischen Aufgabe durch eine feste oder durch eine abnehm
bare Briicke galt zumeist als eine Losung, die zwei gleichberechtigte Moglich
keiten in sich scl.IoB, zwischen denen die Wahl nach recht auBerIichen Gesichts
punkten erfolgte. 

Um aber den Begriff der Indikation fUr die Verwendung dieses oder jenes 
Systems bei der Erfilllung zahnprothetischer Aufgaben richtig zu erfassen, 
miissen wir uns dariiber klar sein, daB es nur eine Beurteilung der Indikation 
gibt, namlich diejenige nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten. Andere Riick
sichten konnen zwar die Anwendung einer Prothesenart hindern, sie haben aber 
mit der Indikation als solcher nichts zu tun. In erster Linie sind es biologische 
und statische Momente, die die Wahl des Briickensystems bestimmen; hinzu 
kommen, wie wir bereits hervorhoben, hygienische und kosmetische Riick
sichten. Die letzteren sind, wenn man die prothetische Behandlung als Heilweg 
betrachtet, der zu einer moglichst vollkommenen Wiederherstellung eines Organes 
fiihren soll, das fUr das Aussehen und damit fiir die Personlichkeit des Kranken 
von groBer Bedeutung ist, unbedingt zu den Gesichtspunkten zu zahlen, die 
bei der Indikationsstellung mitbestimmend sein miissen. 

1m Lichte der systematischen Auffassung, die, wie wir weiter vorne ein
gehender besprachen, in den letzten Jahrzehnten auf dem gesamten Gebiete 
der zahnii.rztlichen Prothetik zur Geltung kam, erkennen wir die Linie, die, nach 
den Hauptgesichtspunkten gezogen, von der fest en iiber die abnehmbare 
Briicke zur Plattenprothese fiihrt. 

In allen denjenigen Fallen, in denen die bereits friiher besprochenen Be
dingungen fiir die Verwendung fester Briicken zur Losung prothetischer Auf
gaben erfiillt sind, ist die Verwendung der abnehmbaren Briicke nicht indiziert. 
Die Abgrenzung der Indikation der festen Briicke gegeniiber derjenigen der 
abnehmbaren Briicke liegt da, wo eine ausschlieBliche Stiitzung der Briicke 
auf die vorhandenen Pfeiler fiir die anzunehmende Belastung nicht ausreichen 
oder die Anlage fester Briicken nur in beschrankter Ausdehnung gestatten 
wiirde, wahrend die Anwendung abnehmbarer oder einer Kombination fester 
und abnehmbarer Briicken eine vollkommenere Wiederherstellung des ganzen 
Zahnbogens moglich machen wiirde. Hat die Priifung nach diesen Gesichts
punkten ergeben, daB die Indikation der festen Briicke nicht gegeben ist, 
so diirfen auch hygienische, kosmetische und andere Riicksichten nicht zur 
Verwendung einer solchen fiihren. Wohl aber kann da, wo die Pfeilerung fUr 
eine feste Briicke vollauf geniigen wiirde, der Umstand, daB durch eine abnehm
bare Briicke eine vollkommenere Reinigung und Reinhaltung der Mundhohle 
ermoglicht wiirde, oder daB durch eine solche ein natiirlicheres Aussehen erreicht 
werden konnte, fiir die Verwendung einer abnehmbaren Briicke bestimmend 
werden. Dieser Fall kann dann vorliegen, wenn fiir die Reinhaltung der Mund
hohle ungiinstige Raumverhaltnisse oder eine besonders starke Ablagerung von 
Riickstanden und Konkrementen aus den Mundfliissigkeiten eine standige 
Verschmutzung der festen Briicke befiirchten lieBen oder wenn an sehr sicht
barer Stelle des Mundes, wo weitgehende kosmetische Riicksichten geboten 
sind, die Verwendung von Zahnfleischzahnen oder die Anbringung kiinstlichen 

45* 
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Zahnfleisches nur bei einer breiten Gestaltung der Prothesenbasis moglich ware. 
Auch aus der Allgemeingesundheit und der psychischen Einstellung des Pro
thesentragers konnen sich Momente ergeben, die trotz der an sich fiir die Ver
wendung einer festen Briicke gegebenen Indikation gegen dieselbe und fiir die 
Anwendung einer abnehmbaren Briicke sprechen. Um hierfiir ein Beispiel zu 
geben, erwahnen wir den seltenen aber mehrfach von uns beobachteten Fall, 
daB Neurastheniker und Hysteriker sich gegen die feste Zusammenfassung des 
in ihrem Munde vorhandenen Zahnmaterials durch eine feste Briicke straubten 
und diese als fiir sie unertraglich erklarten. In der Mehrzahl der FaIle ist die 
Frage der Indikation der abnehmbaren Briicke, wie wir bereits eingangs sagten, 
nach der Zahl, dem Zustand und der Anordnung der vorhandenen natiirlichen 
Zahne zu beurteilen. Als wir die Frage der Stiitzung fester Briicken priiften, 
gelangten wir, je mehr sich die prothetische Aufgabe hinsichtlich der GroBe 
der Liicken erweiterte und demgegeniiber die Zahl und Tragfiihigkeit der Pfeiler 
verringerte, an die Grenze der Anwendbarkeit der festen Briicke. Von dieser 
Grenze miissen wir ausgehen und £ragen, wie diejenigen Aufgaben, deren Losung 
durch feste Briicken nicht mehr moglich war, durch abnehmbare Briicken oder 
durch die Kombination fester und abnehmbarer Briicken erfiiIlt werden konnen. 
Auf diese Weise gelangen wir iiber das Verwendungsgebiet der abnehmbaren 
Briicke hin wiederum an eine Grenze, an der infolge zu geringer Zahl und Trag
fahigkeit der vorhandenen Pieiler die Moglichkeit der Anwendung der abnehm
baren Briicke aufhort und die Notwendigkeit, den gesamten auf der Prothese 
ruhenden Druck auf den Kiefer zu iibertragen und ibn hier auf eine moglichst 
groBe Flache zu verteilen, zur Verwendung der Plattenprothese fiihrt. 

3. Die Beurteilung der natiirlichen Zahne fiir ihre Verwendung 
als Pfeiler abnehmbarer Briicken. 

Das hinsichtlich der allgemeinen Eignung der verschiedenen Zahnkategorien 
ZUlli Tragen fester &iicken Gesagte hat fiir abnehmbare Briicken nur mit 
gewissen Einschrankungen Giiltigkeit. Da die Einlassung der Befestigungsteile 
der abnehmbaren Brucken in die als Pfeiler dienenden Stiimpfe zumeist eine 
tiefere Ausschachtung derselben notig macht, als sie fiir die Aufnahme der 
Befestigungsteile fester Briicken eiforderlich ist, so ist die Starke des Zahn
bzw. Wurzelkorpers der als Trager abnehmbarer Briickenarbeiten ausersehenen 
Zahne bei diesen in hOherem MaBe mitbestimmend fiir ihre Eignung als bei 
festen Briicken. Damit entfallt die Verwendung gewisser Zahnkategorien als 
Trager abnehmbarer Briicken oder wenigstens die Einlassung tiefgreifender 
Befestigungsteile in dieselben. Zu diesen zahlen die unteren Schneidezahne, 
die oberen seitlichen Schneidezahne und die oberen ersten Pramolaren. Wir 
werden bei der Besprechung der Befestigungsteile abnehmbarer Briicken auf die 
Eignung der verschiedenen Zahnkategorien zu ihrer Aufnahme naher eingehen. 

Wahrend wir keine Bedenken zu haben brauchen, Ziihne, die eine leichtere 
Lockerung aufweisen, mit in den Verband einer festen Briicke einzuschlieBen, 
sofern nicht eitrig-infektiose oder entziindliche Vorgange die Ursache der 
Lockerung bilden und nach erfolgtem Belastungsausgleich ein Fortschreiten 
des Lockerungsprozesses nicht zu erwarten ist (wir verweisen auf das im 
Abschnitt "Feste Briicken" und im Kapitel "Befestigungsarbeit" liber die 
Verwendung und Stiitzung gelockerter Zahne Gesagte), scheiden gelockerte 
Zahne fiir eine Verwendung als Pfeiler abnehmbarer Briicken aus, da die 
Stlimpfe hier nicht, wie bei der festen Briicke, dauernd immobiIisiert werden, 
sondern bei dem taglichen Einsetzen und Herausnehmen der abnehmbaren 
Briicke eine sich immer wiederholende, die Lockerung fordernde Beanspruchung 
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erfahren. Uber diese Einschrankung hinaus miissen fiir die Verwendung natiir
licher Zahne und Wurzeln als Pfeiler abnehmbarer Briicken diesel ben Vor
bedingungen erfiillt sein wie fiir die PIeiler fester Briicken. 

4. Die Sttitzuug der abnehmbaren Briicke. 
Dieselben Gesetze, die wir bei der Konstruktion fester Briicken angewandt 

sehen, haben fiir den Krafteausgleich bei abnehmbaren Briicken Giiltigkeit, 
doch sind fiir die Beurteilung der Stiitzung, d. h. des gegeniiber der Belastung 
zu sehaffenden Widerstandes, bei der abnehmbaren Briicke wesentlich andere 
Verhaltnisse in Betracht zu ziehen als bei der festen Brucke. Wir haben hier 
zu unterscheiden zwischen der Anwendung der abnehmbaren Briicke ohne 
strenge Indikationsstellung, d. h fiir solche Falle, in denen sie der Losung 
prothetischer Aufgaben dient, die nach der Valenz, Zahl und Anordnung der 
vorhandenen Pfeiler ebensowohl durch eine feste Briicke hatte gesucht werden 
konnen, und denjenigen Fallen, in denen die Indikation im engeren Sinne 
dadurch gegeben ist, daB die vorhandenen Pfeiler als alleinige Trager einer 
die prothetische Aufgabe erfiillenden Briicke nicht ausreichen wiirden. 

1m ersteren Falle, in dem die Stiitzung auf die vorhandenen Pfeiler geniigen 
wiirde, liegen naturgemaB bei Verwendung einer abnehmbaren Briicke, die 
einen erheblichen Teil der Belastung auf den Kiefer iibertragt, noch giinstigere 
Verhaltnisse fiir die Entlastung vor. Es bedarf hier keiner Priifung der Frage, 
ob die Pfeiler auch fiir die Stiitzung einer abnehmbaren Briicke geniigen 
wiirden, sofern nieht die anatomische Form der Pfeiler die Versenkung der 
Befestigungsteile und damit die Verwendung dieses Briickensystems ver
hindern wiirde. 

1m anderen Falle, d. h. bei Anwendung der abnehmbaren Briicke nach 
strenger Indikation, gibt die Priifung der Pfeiler nach Valenz, Zahl und An
ordnung nur ein Moment fiir die Betrachtung des Gesamtkraiteausgleiches 
abo Daneben ist das AusmaB der Flache, auf der der Briickenkorper ruht, 
die Frage, wie dieselbe geformt ist und wie sich ihre Wolbung als Widerlager 
gegen den seitlichen Kaudruck ausnutzen laBt, fiir die Entlastung von Be
deutung. Je geringer die Zahl und Stiitzkraft der vorhandenen Pfeiler wird, urn 
so mehr bemiihen sich die konstruktiven Mittel der heutigen Briickentechnik, 
der Prothese den Charakter der Briicke und damit ihre V orziige zu erhalten. 
Mit der schwindenden Moglichkeit ihrer Stutzung auf die Pfeiler nahert sich 
die abnehmbare Briicke in ihrem Wesen mehr und mehr der Plattenprothese, 
der sie in vielen Formen ihrer heutigen Anwendung nahe verwandt ist. 

5. Allgemeines tiber die Teile der abnehmbaren Brticke. 
a) Der Briickenkorper. 

Die Unterseite des Korpers der abnehmbaren Briicke muB breit genug sein, 
urn den Druck auf den Alveolarwall so zu iibertragen, daB derselbe in einer fUr 
die Entlastung giinstigen Weise auf den Kiefer weitergegeben und verteilt wird. 
Es wird dadurch die Entstehung von Druckreiz und Drucknekrose vermieden. 
Die unteren Rander des Briickenkorpers sind abzurunden. Andererseits darf 
die Basis der abnehmbaren Briicke nicht breiter gemacht werden, als es fiir die 
ebengenannten Zwecke notig ist. Eine Briicke solI moglichst nicht mehr Platz 
im Munde einnehmen, als ihn die natiirlichen Zahne beanspruchten, die ersetzt 
werden sollen. Fiir die abnehmbare Brucke ist es schwerer, dieses Ziel zu 
erreichen, als fur die feste Brucke, aber es muB innerhalb der Grenzen, die durch 
andere Riicksichten gezogen sind, versucht werden, demselben nahezukommen, 
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um die durch die Plattenprothese hinsichtlich der Funktion und des Gefiihls 
gegebenen Nachteile nach Moglichkeit zu vermeiden. Fur die Gestaltung der 
Kauflache gelten die im Allgemeinen Teil fUr jegliche Briickenarbeit aufge
stellten Regeln. Um schadliche BiBdruckwirkungen nicht zur Wirkung kommen 
zu lassen, ist die Hohe alier Punkte, die in Kaukontakt treten, zu priifen und 
sorgfaltig zu regulieren. Die Kauflache soli nicht zu breit angelegt werden 
und darf keine zu hohen Kauhocker aufweisen. 

b) Die Befestigungsteile ( Anker). 

Die Anker der abnehmbaren Briicke bestehen aus zum mindesten zwei 
Teilen, deren einer mit dem Pieiler fest verbunden ist, wahrend der andere 
an der Briicke sitzt. Diese Teile der Anker grenen so ineinander, daB sie 
aneinander und dadurch fUr die Briicke einen festen Halt gewinnen. Damit 
aber die Briicke hemmungslos herausgenommen und wieder eingesetzt werden 
kann, ohne daB dabei Widerstande geleistet werden, deren Uberwindung auf 
die Dauer zur Lockerung der Pfeiler fiihren wiirde, ist es erforderlich, daB alie 
Flachen der Ankerteile, deren festes, teilweise federndes Aneinanderliegen der 
Briicke ihren Halt gibt, in der Richtung des Einsetzens und Herausnehmens, 
also in vertikaler Richtung zur Briickenbasis, vollig paraliel verlaufen, so daB 
sie in innigem Kontakt aneinander hingleiten. Es gilt dies sowohl fiir die Flachen 
und Wande des einzelnen Ankers unter sich, wie fUr diejenigen alier Anker 
einer herausnehmbaren Briicke untereinander. Diese Paralielitat muB so voll
kommen sein, daB die Gleitflachen in jeder Phase des Herausnehmens und des 
Einsetzens der Briicke den gleichen SchluB der korrespondierenden Punkte 
und Flachen zeigen. Wie diesen Anforderungen im einzelnen zu entsprechen 
ist, werden wir im speziellen Teil bei der Beschreibung der verschiedenen 
Konstruktionen und Systeme sehen. 

B. Die Konstruktion abnehmbarer Briicken. 
1. Altere Systeme abnehmbarer Briicken. 

Wir sind geneigt, die friihen Formen abnehmbarer Briickenarbeiten, die 
wir in alteren Lehrbiichern beschrieben und veranschaulicht finden, als langst 
iiberholte Versuche geringzuschatzen. Diese Einstellung zu jenen Arbeiten 
ist nicht berechtigt. W ohl fehlte ihnen, wie wir bereits hervorhoben, die An
wendung nach bestimmter Indikationssteliung, auch waren sie in Wesen und 
Form primitiver als die neuzeitliche Briicke, doch setzte die der heutigen Technik 
an Feinheit und Genauigkeit nicht nachstehende Arbeit der damaligen Zeit 
den Prothetiker wohl in den Stand, durch eine exakte und gediegene Ausfiih
rung einfacher, den natiirlichen Verhaltnissen gut angepaBter Konstruktionen 
eine sehr brauchbare abnehmbare Briicke zu schaffen, die dem Patienten fUr 
lange Zeit vorteilhafte Dienste zu leisten vermochte. Es ist daher zur Ein
fiihrung in das Gebiet durchaus niitzlich, auch die alteren Typen abnehmbarer 
Briicken zu betrachten, zumal wir an ihnen erkennen konnen, wie damals oft 
schon den hinsichtlich des Belastungsausgleiches zu stellenden Anforderungen 
rein erfahrungsgemaB in ziemlich weitgehendem MaBe entsprochen wurde. Auch 
sehen wir die Grundformen der einzelnen Briickenteile schon bei den alteren 
Systemen angewandt und iiberblicken von ihnen aus die Entwicklung, die die 
Konstruktion der abnehmbaren Briickenarbeit seitdem genommen hat. 

Wir iibergehen die Versuche, kiinstliche Zahne in den Liicken des Gebisses 
durch Ringe und Klammern festzuhalten, die die benachbarten natiirlichen 
Zahne umfaBten. Um solchen Prothesen einerseits einen einigermaBen festen 
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Halt zu geben und sie andererseits bequem einsetzen und herausnehmen zu 
konnen, war oft ein starkes Beschleifen der Zahnkronen erforderlich, das diese 
ihres natiirlichen Schutzes beraubte. Das Scheuern der Klammern und Ringe 
fiihrte infolgedessen in der Regel zu vorzeitiger Erkrankung der beanspruchten 
Zahne. Solche Klammerzahne, "Spinnen" genannt, und Ringverbindungen 
hatten dabei einen sehr geringen funktionellen Wert. 

a) Abnehmbare Briicke nach E van s. 
Einen Fortschritt zur wirklichen abnehmbaren Briicke bedeutete die An

wendung breiter parallel gestellter Ringe, die die mit Goldkronen versehenen 

Abb.261. Plattenbriicke nach Evans. 
A. Die priiparierten Pfeiler und die fiir sie 
bestimmten Goldkronen. B. Ringgeriist 

der Briicke. (Aus Riegner.) 

Abb.262. Plattenbriicke nach Evans. 
(Aus Riegner.) 

(Zu Abb. 261 gehOrend.) 

Pfeiler umgriffen. Die Goldkronen schiitzten einerseits die natiirlichen Stiimpfe, 
die als Pfeiler dienten, und gaben durch den allseitig genauen AnschluB der 
Ringe an ihre Wandungen der Briicke einen guten Halt. An ihrer Buccalseite 
trugen die Kronen in der Hohe des 
Zahnfleischsaumes einen kleinen Ab
satz, auf dem der Ring ruhte. Es 
wurde dadurch verhindert, daB der 
Ring unter das Zahnfleisch rutschte. 
Auch diese von G. Evans beschrie
bene in Abb. 261, 262 und 263 ver
anschaulichte Methode kann kaum 
mehr als ein historisches Interesse 
beanspruchen. 

Wesentlich brauchbarer war der 
Briickenanker, der sich aus der von 
einem Ring umgriffenen Goldkrone 
entwickelte, "die Teleskopkrone". 

Abb.263. Plattenbriicke nach Evans. 
(Aus Riegner.) 

(Zu Abb. 261 und 262 gehOrend.) 

Teleskopkronen sind Metallhiilsen mit Deckel, die genau aufeinanderpassen und 
durch die Reibung und die Elastizitat des Materials einen so festen Halt aneinander 
gewinnen, daB es des Aufwandes einer gewissen Kraft bedarf, die AuBenhiilse 
von der inneren abzuziehen. Bei furer Verwendung als Befestigungsteile abnehm
barer Briicken wird die innere Krone auf den Pfeiler, der sie tragen soll, auf
zementiert und die auBere Krone in entsprechender SteHung an der abnehm
baren Briicke befestigt. Die vollige Parallelitat der Wandungen einer Teleskop
krone und wenn mehrere Teleskopkronen als Anker einer Briicke dienen, aller 
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Kronenwandungen untereinander, ist Voraussetzung fUr die Moglichkeit des 
ungehemmten und sicheren Einsetzens und Herausnehmens der Briicke. Der 
Fortschritt, der in der Teleskopkrone als Befestigungsteil abnehmbarer Briicken 
liegt, besteht ill der allseitigen festen Umfassung des Pfeilers und in der Auf
lagerung der Deckel aufeinander, durch die ein erheblicher Teil des Kaudruckes 
auf die Pfeiler iibertragen und ein zu tiefes HineinbeiBen des Briickenkorpers 
in die Schleimhaut verhindert wird (Abb. 264). 

b) Abnehmbare Briieke naeh W ate r s. 

Um den einer Briicke durch Teleskopkronen gegebenen Halt noch zu ver
starken, brachte Waters in einer Seite der auf dem Pfeiler aufzementierten 

Abb.264. Sattelbriicke, mit Teleskopkronen 
auf ihren Pfeilern ruhend. (Aus Riegner.) 

Abb. 265. Abnehmbare Plattenbriicke 
nach Waters. (Aus Riegner.) 

Krone eine Nute an, in die eine an der entsprechenden Stelle der dariiber ge
schobenen Krone eingelotete Feder beim Einsetzen der Briicke einschnappte 
(Abb. 265). 

e) Abnehmbare Briieke naeh Par r. 
A. H. Parr benutzte parallelwandige Kastchen, die an die mesiale oder 

distale Seite der Pfeilerkronen angelOtet wurden, und in die an der Unterseite 
der abnehmbaren Plattenbriicke angebrachte Federn eingriffen. Diese Pro
thesen, die hauptsachlich im Unterkiefer Anwendung fanden, entbehrten im 
wesentlichen den Charakter der Briicke, da sie die vorhandenen natiirlichen 
Pfeiler nicht unmittelbar mitbelasteten, sondern nur einen minimalen Teil des 
Kaudruckes auf dieselben iibertrugen und durch die Federstifte im Grunde 
nur ihre Befestigung erfuhren. Das Prinzip solcher Kastchen, die iiber eine 
Feder iibergreifen, oder in die sich eine Feder einlagert, fand spater wieder 
bei den sog. Gilmore-Reitern Anwendung, die insbesondere dem Ersatz von 
Backenzahnen dienten, wenn ein hinterer Briickenpfeiler fiir eine auf beiden 
Enden gestiitzte feste oder abnehmbare Briicke fehlte. 

d) Die Federstiftprothese naeh R a u he. 

Gespaltene federnde Stifte wurden schon friihzeitig von E v an s, Water s 
u. a. angewandt und beschrieben. Ehe wir auf ihre Verwendung naher eingehen, 
miissen wir einer Federbefestigung deutschen Ursprungs gedenken, die bereits 
in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts der Verankerung abnehm
barer Briicken diente. Dieselbe kam an den sog. Federstift - Prothesen nach 
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Rauhe zur Anwendung. Diese Federstiftbriicken zeigen eine einfache Kon
struktion, die auch heute noch als durchaus brauchbar gelten kann, wenn sie 
auch nicht - gleich den vielen Typen abnehmbarer Briicken aus friiherer Zeit 
- innerhalb der Grenzen einer strengen Indikationsstellung liegt. - Carl 
Rauhe, durch den die zahnarztliche Prothetik in ihren verschiedenen Zweigen 

Abb.266. Fiir die Aufnahme einer Federstiftprothese nach Rauhe vorbereiteter Ober
kiefer; in die Wurzein von 311 2 sind hervorragende runde Stifte mit Wurzelplattchen 

einzementiert. 

Abb. 267. Rauhesche Federstiftprothese (abnehrnbare Plattenbriicke) fiir den in Abb. 266 
gezeigten Kiefer. In die Prothese sind Spiralfedern einvulkanisiert, die fest urn die aus 

3112 herausragenden Stifte greifen und der Briicke einen festen Halt geben. 

manche wertvolle Bereicherung er£ahren hat, lieB ein schmales Plattchen mit 
kiinstlichen Zahnen, das auf dem Alveolarfortsatz ruhte, dadurch seinen Halt 
finden, daB er in das Plattchen Spiralfedern einvulkanisierte, in welche in die 
Wurzeln einzementierte Stifte eingriffen. Die Querschnitte der Wurzeln waren 
durch AbschluBplattchen geschiitzt, die mit den Stiften durch Lotung ver
bunden waren. Eine solche Prothese ist in Abb. 266-268 wiedergegeben. Es 
handelt sich hier urn den Ersatz der Schneidezahne, des rechten Eckzahnes und 
des linken ersten Pramolaren des Oberkiefers; als Trager der Briicke sind die 
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Wurzeln des rechten Eckzahnes, sowie des groBen und kleinen Schneidezahnes 
der linken Seite vorhanden. 

Abb. 268. Rauhesche Federstiftprothese (abnehmbare Plattenbriicke) in situ. (Zu Abb. 266 
und 267 gehOrend.) 

e) Die Plattenbriicken nach Waters. 

Waters benutzte ebenso wie Evans neben anderen Ankern, wie bereits 
gesagt, gespaltene an der Unterseite der Prothese angebrachte Federstlite zur 
Befestigung seiner Plattenbriicke und lieB diese Stllte in parallel gerichtete 
mit WurzelabschluBplattchen verbundene Rohrchen eingrelien. Abb. 269, 270 
und 271 zeigt eine dem Ersatz des ganzen Zahnbogens des Oberkiefers dienende 
Plattenbriicke, die mit Federstliten in die Wurzeln von 32 III 23 eingrelit. 

Abb.269. Plattenbriicke nach Waters, 
mit gespaltenen Federstiften in die Wurzeln 
der 6 Frontzahne des Oberkiefers ein-

!,rreifend. (Aus Riegner.) 

Abb. 270. Die durch Wurzelplattchen mit 
eingeloteten Rohren fiir die Aufnahme von 

Federstiften hergerichteten Wurzeln. 
(Aus Riegner.) (GehOrt zu Abb. 269.) 

Abb. 272-274 zeigt eine herausnehmbare Plattenbriicke von Waters, die 
dem Ersatz des ganzen Zahnbogens des Oberkiefers dient, mit breitem Sattel 
dem Alveolarwall aufliegt und an 7 3 1 3 4 ihren Halt findet. Die Stiitzung auf 
die vorhandenen Briickenpfeiler erfolgt auf 31 3 durch Federstlite, auf l! durch 
eine Teleskopkrone mit eingelagerter Feder und auf :u mit Hille einer federnden 
Hiilse, die iiber einen Pfosten grelit. 
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Diese Plattenbriicken von Waters halten den Vergleich mit den neuzeit
lichen herausnehmbaren Briicken aus, ohne wesentliche Mangel gegeniiber den
selben zu zeigen. Auch bei strenger Indikationsstellung ist die Verwendung 
einer abnehmbaren Briicke zur Wiederherstellung des ganzen Zahnbogens in 

Abb.271. Die Waterssche Plattenbrucke 
mit Federstiften (Abb. 269-270) in situ. 

(Aus Ri egner.) 

Abb. 272. Plattenbriicke nach Waters. 
(Aus Riegner.) 

Abb. 273. Die Befestigungsteile der in Abb. 272 gezeigten Plattenbriicke nach Waters. 
(Aus Riegner.) 

Abb. 274. Die in Abb. 272 und 273 gezeigte Plattenbriicke nach Waters in situ. 
(Aus Riegner.) 

heiden Fallen durchaus gerecht£ertigt, wenn wir auch in dem 2. Falle heute 
anders verfahren und unter Umstanden die kombinierte Anwendung einer 
£esten und einer ahnehmbaren Briicke vorziehen wiirden. 

Die heiden abnehmbaren Briicken von Waters lassen nach der Art ihrer 
Befestigung, nach der Auflagerung des buccalwarts und platinalwarts hoch an 
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dem Alveolarwall hinaufreichenden K6rpers und nach der Versteifung des 
ganzen Bogens bei normalem GegenbiB eine vollkommene Verteilung des BiB
druckes erwarten. Der Umstand, daB bei Verwendung der modernen Hills
mittel (Entlastungs- und Versteifungsbiigel) die Basis der Briicke schmaler 
angelegt werden k6nnte, so daB sie mehr den Charakter der Briicke behielte, 
spricht nicht gegen die richtige Anlage der Prothese, die v6llig sinngemaB von 
Waters als Plattenbriicke bezeichnet wurde. Die Befestigungsteile sind 
zwar noch nicht bis zur heutigen V ollkommenheit entwickelt, sie zeigen aber 
die durchaus brauchbare Grundform derselben. 

f) Die Federbefestigung abnehmbarer Briicken nach Peeso, Eugen Miiller, Dill. 
Je mehr das Interesse der Zahnarzte an der abnehmbaren Briickenarbeit 

zunahm, urn so mehr sehen wir einzelne Prothetiker darum bemiiht, die Teile 

o o o o 

o o o 

o 0 

Abb.275. Gespaltene Stifte nach Peeso. (Aus Riechelmann.) 

der Briicke, insbesondere ihre Befestigungsteile zu verbessern. Der federnde 
Stift behielt seine Bedeutung als Anker abnehmbarer Briicken; wir sehen ibn 
in der Folgezeit wesentlich vervollkommnet zur Anwendung kommen. Peeso 
gab dem Federstift neue Formen. Er fertigte quadratische, rechteckige und 
runde Stifte an, die, der Lange nach eingesagt, in entsprechende Hiilsen paBten. 
Dieselben wurden dadurch federnd gemacht, daB ein kleiner Spatel zwischen 
die beiden Schenkel geschoben und die Schenkelenden alsdann mit der Flach
zange zusammengekniffen wurden. Dadurch bauchten sich die Schenkel an 
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der Steile, an der der Spatel eingeklemmt war, soweit aus, daB der Stift in seiner 
Hulse einen starken Halt gewann (Abb. 275-277). 

Die eingesagten Federstifte nach Peeso wiesen, mit der Hulse gemessen, 
im Querschnitt folgende Dimensionen auf: 

1,85 X 1,85; 2,10 X 2,10; 2,25 X 2,25; 1,45 X 1,65; 
1,75 X 1,95; 2,00 X 2,20; 2,00 X 2,50 mm; 

die runden Stifte hatten einen Durchmesser von 2 und 2,20 mm. 
Eine wesentliche Veranderung erfuhr der Federstift durch den schweize

rischen Zahnarzt Muller-Wadensweil, der, statt den Stift einzusagen, demselben 

Abb. 276. Abb.277. 
Abb.276--277. Verstarkung der Federung der Peesostifte. (Aus Riechelmann.) 

dadurch Federkraft verlieh, daB er einem Stift seitlich eine kleine Feder auf
nietete. Die Federstifte wurden, je nach der Federkraft, die zur Wirkung kommen 
soilte, mit einer einseitigen Nietfeder (Abb. 278a) oder mit einer Doppelniet
feder (Abb. 278b) versehen. Eine sog. Doppelschiebefeder (Abb. 278c) ge
brauchte Mull er zur Versenkung in Molaren und Pramolaren. Da hier kurzere 

Abb. 278. Stifte mit seitlich ange
nieteter Feder nach Euge n Miiller. 

a Stift mit einseitiger Nietfeder. 
b Stift mit Doppelnietfeder. 
c Stift mit Doppelschiebefeder. 

Abb.279. 
Die Federstifte 

nach M iiller in 
ihren Hiilsen. 

Abb. 280. Die Federstifte 
nach M iiller von Dill 
dahin verbessert, daB die 

Nietfeder in einer aus
gefrasten Rinne ruht. 

Stifte Verwendung finden mussen, zog Muller es vor, fUr diese ein breiteres 
Federchen zu verwenden, das, am oberen Stiftende durch eine wagerecht an
gebrachte Offnung hindurchgeschoben und dem Stifte entlang gebogen, eine 
genugende Federkraft besaB. 

Dill verbesserte die Mullerschen Federstifte dadurch, daB er das Feder
chen statt auf die ganze Seiten£lache des Stiftes nur in eine ausgefeilte Rinne 
derselben legte (Abb. 280). Die M ullerschen Federstifte waren in einer GroBe 
von 2 X 2 mm (mit der HUlse) fur seitliche Schneidezahne, 2 X 2,3 mm fUr 
mittlere Schneidezahne und 2 X 2,6 mm fur Eckzahne bzw. fur die entsprechen
den Raumverhaltnisse der Wurzeln anderer Zahne bestimmt. Muller-Wadens
wei! brachte entweder aile Federstifte, die der Befestigung einer Briicke dienen 
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Abb. 281. Fur die Aufnahme einer abnehmbaren Brucke nach Eugen Muller praparierter 
Oberkiefer. Die Wurzeln der beiden Pfeiler II und ~ sind mit Wurzelkappen versehen, 

in die Stifthiilsen eingelotet sind. (Aus Eugen Muller.) 

Abb.282. Abnehmbare Brucke, die mit zwei Federstiften in den Wurzeln von L! und 1..2 
verankert ist (zu Abb. 282 gehorend). (Aus Eugen Muller.) 

Abb.283. Die in Abb. 281 und 282 gezeigte Brucke in situ. (Aus Eugen Muller.) 
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Abb.284. Ein fiir die Aufnahme einer abnehmbaren Briicke nach Eugen Miiller 
praparierter Oberkiefer. Die Wurzeln der vier Pfeiler ~ sind mit Wurzelkappen 
versehen, in die Stifthiilsen eingelotet sind, und zwar in 313 Federstifthiilsen, in III kurze 

Riihren. (Aus Eugen Miiller.) -

x x 

Abb.285. Abb.286. 
Abb.285-286. Die fiir den in Abb. 284 gezeigten Fall bestimmte abnehmbare Briicke 
nach Eugen M iiller. y Fest mit der Briicke verbundener Federstift. x EinzelverschluB· 

zahn. z Kurze einfache Stifte. (Aus Eugen Miiller.) 

Abb.287. Die in Abb. 284 und 286 gezeigte abnehmbare Briicke nach Eugen Miiller 
in situ. (Aus Eugen Miiller.) 
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sollten, an der Unterseite derselben an und lieB sie in die in die Wurzeln einzemen
tierten Hiilsen eingreifen, oder er brachte einen der Stifte fest an der Briicke an, 
wiihrend er den anderen Federstift an einer Krone befestigte, die ihm als 
Schliissel - oder VerschluBzahn diente. In diesem Falle war an der Briicken
basis ein dem Eingang der Hiilse und dem Querschnitt des Stiftes entsprechendes 
Loch ausgespart, durch das der Stift hindurch in die Hiilse eingefiihrt wurde, 
urn hier seinen Halt zu finden und damit der Befestigung der Briicke zu dienen, 
Darin, daB bei dieser Verwendung des Federstiftes die Notwendigkeit einer 
parallelen Versenkung der Hiilse fortfiel, lag ein erheblicher Vorteil fiir die Aus
schachtung der Wurzeln. 

Abb. 281-283 zeigen eine abnehmbare Briicke nach Miiller-Wadensweil, 
die dem Ersatz des linken oberen seitlichen Schneidezahnes dient. 

Abb. 284-287 zeigen eine abnehmbare Briicke nach Miiller-Wadensweil, 
die dem Ersatz der beiden seitlichen Schneidezahne des Oberkiefers dient. 
Das rechte Briickenende wird durch einen Federstift befestigt, der mit der 
Briicke fest verbunden ist (y), wahrend das linke Briickenende durch einen 
Schliisselzahn (x) verankert wird; die Wurzeln an beiden mittleren Schneide
zahnen sind mit Hiilsen versehen, in die kurze Vierkantstifte eingreifen. 

g) Messung und Beurteilung der naturlichen Zlihne hinsichtlich des fur die 
Einlagerung von Federstiften gegebenen Raumverhliltnisses. 

Die V erwendung beider Federstiftarten, sowohl der Nietfederstifte nachM iiller
Wadensweil, wie der eingesagten Federstifte nach Peeso setzt voraus, daB eine 
geniigend tiefe und breite Ausschachtung der Wurzeln moglich ist, in die die 
Hiilsen einzementiert werden sollen. Darin liegt eine Gefahr. Der Stift kann 
nicht immer nur nach den Dimensionen der Wurzel gewahlt werden, in die er 
versenkt werden soll, sondern muB der zu erwartenden Belastung geniigen, 
damit kein Bruch zu befiirchten ist und damit die Briicke hinreichenden Halt 
gewinnt. Wenn aber ein starker Stift in eine schwache oder ungiinstig gebaute 
Wurzel eingelassen werden muB, besteht die Gefahr einer zu groBen Schwachung 
oder einer Perforation der Wurzelwandung. Eingehende Untersuchungen iiber 
die bei den verschiedenen Zahnkategorien hinsichtlich der Versenkung der 
Federstifte gegebenen Verhaltnisse sind von Trost angestellt worden. Trost 
scheidet die Molaren und die unteren Schneideziihne als fiir die Aufnahme 
von Federstiften iiberhaupt nicht in Frage kommend, von vornherein aus. 
Er nimmt an, daB die Hiilse wenigstens 2,5 mm stark sein und mindestens 
7 mm teif versenkt werden muB, daB aber die Wurzelwand an ihrer schwachsten 
Stelle wenigstens 0,4 mm stark bleiben muB, urn Reizungen der periodontalen 
Gewebe zu vermeiden. Trost fand unter diesen Voraussetzungen durch seine 
Messungen Zahlen, die auch die Versenkung der Stifthiilse in den zweiten oberen 
Pramolaren und die oberen seitlichen Schneidezahne bedenklich erscheinen 
lassen. Trost maB bei einer groBen Anzahl von Zahnen der verschiedenen 
Kategorien am Zahnhals und nochmals 7 mm nach der Wurzelspitze hin den 
kleinsten Durchmesser der Wurzel, zog 2,5 mm fiir die Hiilse ab und dividierte 
die so gefundene Zahl durch 2. Es ergaben sich die folgenden Zahlen fiir die 
Wandstarke an der tiefsten Stelle des Schachtes nach einer 7 mm tiefen fiir die 
Versenkung einer 2,5 mm starken Hiilse geniigenden Ausschachtung: 

bei oberen mittleren Schneidezahnen 0,95 mm 
" unteren II. Pramolaren 0,60 " 
" oberen Eckzahnen. . . . . . . 0,50" 
" unteren I. Pramolaren . . . . . 0,45" 
" unteren Eckzahnen . . . . . . 0,40" 
" oberen II. Pramolaren. . . . . 0,30" 
" oberen seitlichen Schneidezahnen 0,25" 
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Die Verhaltnisse sind fUr die gleichmaBige Erhaltung der Wandstarke in 
praxi noch ungiinstiger, als sie nach den an extrahierten Zahnen vorgenommenen 
Messungen erscheinen. Insbesondere kommt hier in Betracht, daB die Not
wendigkeit der parallel en Versenkung der Hiilsen in mehrere Zahne, die An
lage der Schachte oft in anderer Richtung erfordert, wie es nach dem anato
mischen Bau der Wurzeln fiir die Erhaltung der Wandstarke am giinstigsten 
ware. Es bestehen daher in sehr vielen Fallen fur die Versenkung der Miiller
und Peesostifte ungiinstige Verhaltnisse, die die Moglichkeit ihrer Anwendung 
sehr einschranken. Erst durch die wesentliche Veranderung und Verbesserung, 
die der Federstift durch Riechelmann erfuhr, wurde derselbe zu einem fiir 
die Befestigung abnehmbarer Briickenarbeiten vielseitig zu verwendenden 
Hilfsmittel. 

2. Neuere Systeme abnehmbarer Bruck en. 
Riechelmann stellte die abnehmbare Briickenarbeit in ihrer Anwendung 

auf den Boden der strengen Indikation, in ihrer Konstruktion aber vollig unter 
den Gesichtspunkt des Belastungsausgleiches. Riechelmann und neben ihm 

o o o o 

o o o o o 
Abb.288. Federstifte nach Riechelmann. 

Rum pel halfen unsere Erkenntnis der fiir die Belastung und Entlastung der 
abnehmbaren Briicken in Betracht kommenden Krafte erweitern und lehrten 
dieselben, sowohl in der gesamten Konstruktion der abnehmbaren Briicke, wie 
in der Gestaltung und Anlage ihrer einzelnen Teile beriicksichtigen. Forderlich 
fiir die allgemeine Anwendung der abnehmbaren Briicke war es, daB Riechel
mann die Befestigungsteile vervollkommnete, insbesondere den Federstiften 
und ihren Hiilsen eine Form gab, die den natiirlichen Verhaltnissen der Zahne, 
'in die sie versenkt werden, weit besser angepaBt ist als die alteren Formen, 
und daB er Hilfsmittel ersann, urn das bei jeder abnehmbaren Briicke wichtige 
Prinzip der parallelen oder rechtwinkeligen Anlage korrespondierender Flachen 
und Linien leicht durchfiihrbar zu machen. 

a) Die Befestigungsteile der modern en abnehmbaren Briickcn. 

a) Die l''edersti/te nach Riechelmann. 
Wir haben die eingesagten Federstifte nach Peeso bereits weiter vorne 

beschrie ben. Die R i e c h elm an m;ehen .Federstifte zeigen dassel be Pr inzip, 
weichen aber in der Konstruktion insofern von ihnen ab, als sie zweiteilig her
gestellt sind. Ein diinner eingesagter Stift aus Platiniridium in der Starke von 
1,4 mm ist in einem 2,5 mm starken runden, quadratischen oder rechteckigen 
Stift aus Goldplatin genau zentrisch eingeschraubt (Abb. 288). Die dazu passen
den Hiilsen werden gezogen oder bei runden Stiften aus dem Kern gedreht dazu 

Handbuch der Zahnheilkunde. III. 3. A. 46 
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geliefert. Die Lange des dunnen und des dicken Teiles betriigt je 6 mm, die 
Wandstarke 0,2 mm. Fiir einzelne Falle sind Hulsen mit 8-10 mm an dem 
dicken Teil zu verwenden. Es liegt auf der Hand, daB fur die Verwendung 
dieser Stifte hinsichtlich der Ausschachtung der Wurzeln wesentlich gunstigere 
Verhaltnisse vorliegen als fur die Verwendung der Muller- und Peeso-Stifte. 
Riechelmann berechnet, indem er von den Trostschen Zahlen ausgeht, die 
nach dem Ausschachten der Wurzeln fur die Versenkung seiner Federstifte 
verbleibenden Wandstarken: 

hei mittleren Schneidezahnen mit. 1,20 mm 
" unteren II. Pramolaren 0,90 " 
" oheren Eckzahnen. . . . . . 0,85 " 
" unteren 1. Pramolaren. . . . 0,80 " 
" unteren Eckzahnen . . . . . 0,75 " 
" oberen II. Pramolaren. . . . . 0,65" 
" oberen seitlichen Schneidezahnen 0,60" 

Es geht daraus hervor, daB bei einer fur die Verwendung der Riechel
mannstifte hinreichenden Ausschachtung die Wandstarke selbst bei den oberen 

a b c 

Abb. 289. Mittlerer Schneidezahn mit montierter 
Wurzelkappe und Stiftkappe. a Wurzelkappe mit 
HUlse, Stift und Stiftkappe. b Federstift mit Stift· 

kappe. c Wurzelkappe mit Hiilse. 
(Aus Riechelmann.) 

seitlichen Schneidezahnen, 
die sich nach den Trostschen 
Untersuchungen fur die Ver
senkung der Muller- und 
Peesostifte als ungeeignet er
wiesen, hei weitem groBer 
bleibt, als sie Tros t als 
MindestmaB forderte. Der 
dunne Teil ist bei samtlichen 

Riechelmannstiften von 
gleichem Durchmesser. Es 
ist dies von besonderem V or
teil fUr die Herstellung der 
Parallelitat mehrerer Hulsen 
resp. Stifte. Riechelmann 
gibt iiberhaupt den runden 

Stiften den Vorzug und verwendet hauptsachlich GroBe Nr. H. 
AuBer der geringeren Schwachung und der bequemeren Ausschachtung der 

Wurzeln haben die Riechelmannschen Federstifte gegenuber den anderen 
folgende V orteile: Durch die Verstarkung des dicken Stiftes ist die Bruch
gefahr so gut wie ausgeschlossen, nur muB darauf geachtet werden, daB der 
massive Teil des Stiftes, dem die Fiihrung obliegt, mindestens 4-5 mm in 
die Hulse reicht, also tiefer als die Gewindebohrung zur Aufnahme des Feder
stiftes im dicken Stift langt. Bei schwachen Wurzeln ist es besser, den Feder
stift bis auf 3-4 mm zu kurzen, als den Fuhrungsstift zu kurz zu wahlen. 
Der diinne Stift hat lediglich den Zweck, die Federung in der Hulse zu er
reichen, und dazu genugt noch eine Lange von 3-4 mm; der dicke Stift dient 
ausschlieBlich zur Fuhrung. 

Der Federstift hat weiter den Vorteil, daB er nach dem Loten eingeschraubt 
wird, also seine volle Federspannung behalt und daB er bei Bruch auch aus
gewechselt werden kann. Der einzige Nachteil liegt darin, daB das Gewinde 
durch den LotprozeB etwas leidet, so daB sich der dunne Stift bei langerem 
Tragen leichter lockert. Dem kann durch Einschrauben mit einer Spur er
hitzten Schellacks abgeholfen werden, der Stift muB alsdann vor dem Aus
schrauben erwarmt werden. Die Verwendung der Riechelmannschen Feder
stifte mit der Wurzel- und Stiftkappe veranschaulichen die Abb. 289a b c. 
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{J) Die Stiftj'iihrungskrone nach Riechelmann. 

Das Prinzip der Stiftfuhrungskrone nach Riechelmann liegt darin, da, 
wo die anatomischen VerhliJtnisse es nicht gestatten, die Hulse eines Feder
stiftes ganz in die Wurzel des als Bruckenpfeiler dienenden Zahnes einzulassen, 
einen Teil der naturlichen Krone zu erhalten und die Hulle so zu versenken, 
daB nur ihr dunner Teil in der Wurzel, der obere breite Teil aber in dem Kronen
teil des Stumpfes ruht. Von der Kau- bzw. Schneideflache der Zahne, die als 
Trager von Stiftfiihrungskronen dienen sollen, braucht dann nur so viel fort
geschliffen zu werden, daB zwischen dem flachen Deckel der Stiftfuhrungskrone 
und der BiBflache der Gegenzahne Raum genug fur eine gegossene Kauflache 
von 2-3 mm Dicke bleibt; es ist daher eine Versenkung der Stifthulse, wie 
sie fur die Stiftfuhrungskrone notwendig ist, auch da moglich, wo die Wurzel 
eine fur die Ausschachtung ungunstige Form aufweist. Die Stiftfiihrungskrone 
besteht aus einem den Stumpf umfassenden zylindrischen Ring, dem in der 
Hohe des Stumpfes ein flacher Deckel aufgelOtet ist. In den Deckel ist die in 
den Zahn eingreifende Stifthulse eingelotet. Dieser Basisteil der Stiftfiihrungs
krone wird dem Zahnstumpf aufzementiert. Auf dem Basisteil der Stiftfiihrungs
krone ruht die gegossene Kauflache mit dem genau dem Eingang und dem 
Verlauf der Hulse entsprechend angebrachten Federstift. Die Kauflache ist 
mit der Briicke verbunden, man laBt ihren Buccalrand etwa 1 mm uber den 
Deckel der Basis uberstehen, damit der Patient beim Herausnehmen der Brucke 
einen Anschlag fUr den Fingernagel findet. Die Stiftfiihrungskrone mit rundem 
Stift dient u. a. zur Herstellung einer gelenkigen Verbindung zwischen dem 
freiragenden Ende einer abnehmbaren Brucke und einem Pfeiler oder einer 
festen Brucke dergestalt, daB der Basisteil der Stiftfuhrungskrone mit dem 
Pfeiler, bzw. der festen Brucke, die Kauflache und der Federstift mit der ab
nehmbaren Brucke verbunden wird. Damit bei dieser Verwendung der Stift
fiihrungskrone die Maglichkeit einer geringen Drehung um den Stift gegeben 
ist, muB der Deckel des Basisteiles, bzw. die auf ihr ruhende Unterseite der 
Kauflache in zwei Ebenen rechtwinklig zum Stift verlaufen. Um diese recht
winklige Lagerung zu kontrollieren, bedient sich Riechelmann der "Test
platte". (Beschreibung der Testplatte siehe S. 727.) Man laBt die Kauflache 
bei dieser Verwendung der Stiftfuhrungskrone an der Distal- und Buccalseito 
in Halbkreisform ein wenig ubergreifen, doch darf die Fuhrung, die sie dadurch 
an der AuBenwand des Basisteiles gewinnt, nicht enger sein, als daB eine 
Drehung der Kauflache nach rechts und links um wenigstens 10 Grad moglich 
ist, auch ist es wichtig, daB der Eingang der Stifthulse den Mittelpunkt des 
ubergreifenden Halbkreises bildet. 

Riechelmann verwendet die Stiftfuhrungskrone vor allem auf I. und 
II. Pramolaren, aber auch auf Eck- und Schneidezahnen, fur die alsdann der 
Ring der naturlichen Form des Zahnes angepaBt werden muB. Der Nachteil der 
An wendung der Stiftfuhrungskrone auf V orderzahnstumpfen liegt darin, daB 
durch sie das Gold in unschaner Weise sichtbar wird. In vielen Fallen wird 
hierfur eine so bedeutsame Kontraindikation gegen die Anwendung dieser 
Krone als Befestigungsteil einer abnehmbaren Brucke liegen, daB eine andere 
Lasung der prothetischen Aufgabe gesucht werden muB. In manchen Fallen aber 
wird man die groBen konstruktiven VorteiJe, die die Stiftfuhrungskrone bietet, 
so viel haher veranschlagen, daB die kosmetischen Rucksichten zurucktreten 
mussen. Die Vorzuge der Stiftfuhrungskrone sind darin zu suchen, daB trotz 
einer maBig tiefen Ausschachtung der Wurzel die Stifthulse sehr tief und fest 
eingelassen wird. Dadurch, daB der dickere Teil des Stiftes in dem Kronenteil 
des natiirlichen Zahnes nach entsprechender Ausschachtung sehr viel Spiel
raum hat, wird es erleichtert, der Stifthiilse die im Einzelfall erwunschte paraHele 

46* 
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SteHung zu den anderen Befestigungsteilen zu geben. Auch in palatinale Wurzeln 
oberer Molaren laBt sich die Stifthiilse einlagern. Wenn dies nach dem Bau 
der Wurzel nicht moglich ist, legt Riechelmann bei sehr langen Molaren
kronen die Stifthiilse parallel zu den iibrigen Stiften auf die Kronenwand auf 
und verstarkt sie, indem er sie in der Umgebung mit Lot verschwemmt; 

abc 

(!)J ~ A •• , 

~ TI l .~· c 

Abb.290. Pramolar mit Stiftfiihrungskrone. A = Anschlag fiir den Fingernagel. a. Kau
flache mit Federstift. b Kronenring mit Stifthiilse. c Zahn im Langsschnitt. 

(Aus Riechelmann.) 

Riechelmann weist darauf hin, daB eine solche AuBenverankerung nur in 
Ausnahmefallen Anwendung finden soU, da die zentrale Versenkung der Stift
hiilse einen besseren Widerstand gegeniiber dem Kaudruck verspricht. 

r) Die Sattelklammer. 

Die Sattelklammer ist dadurch in ihrem Wesen charakterisiert, daB sie, 
um an einer Krone Halt zu gewinnen nnd sich auf dieselbe zu stiitzen, die Krone 
nicht nur umgreift, sondern zugleich einen gegossenen Zapfen in einen in der 
Kauflache vorgesehenen Sattel eingreifen laBt. Sattelklammern wurden von 
Rumpel 1909 gezeigt. 

Die von Riechelmann angegebene zylindrische Krone mit 'um 
fassender Sattelklammer besteht aus einer zylindrisch geformten Gold
krone, die von einer kraftigen Klammer so umfaBt wird, daB sie nach keiner 

Abb.291. Pramolar mit umfassender 
Sa.ttelklammer. (Aus Riechelmann.) 

Abb. 292. Oberer Molar mit umfassender 
Sattelklammer. (Aus Riechelmann.) 

Seite entweichen kann. In dem Deckel der Krone ist das schwalbenschwanz
formige Lager (Sattel) fiir einen von der Klammer ausgehenden Fortsatz vor
gesehen. Die vertikalen Wande des Lagers stehen senkrecht auf dem Boden 
desselben , die Oberflache des Fortsatzes paBt sich der Kauflachenform an. 
Der Fortsatz liegt so exakt in seinem Lager, daB er fest auf dem Boden ruht 
und beim Einsetzen und Herausnehmen feste Fiihlung mit den Seitenwanden 
behalt. Dadurch wird der Halt, den die Klammer findet, noch verstarkt und 
verhiitet, daB die Klammer nach dem Zahnhals zu hinaufrutscht. Ein Teil 
der Briickenlast wird durch den Fortsatz auf die Pfeiler iibertragen. Das Lager 
wird in der Regel an einer der approximalen Seiten der Krone angelegt, doch 
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kann es ebensowohl, wenn irgendeine Rucksicht dies gebietet, an anderer Stelle 
angebracht werden. Bei der Herstellung der zylindrischen Krone mit umfassender 
Sattelklammer ist darauf zu achten, daB aUe vertikalen Flachen der einander 
anliegenden Teile unter sich und zu den korrespondierenden Flachen der ubrigen 
Bruckenanker parallel verlaufen. 

0) Die Querreiterklammer nach Riechelmann. 

Wahrend die umfassende Sattelklammer fUr ihre Anwendung eine freie 
oder wenigstens einseitig frei SteHung des Zahnes verlangt, den sie umfassen 
soH, ist die Querreiterklammer bestimmt, an Zahnen, die in der geschlossenen 
Zahnrefue stehen, oder in dem Korper von Brucken einen Halt zu suchen. Die 
Querreiterklammer ist ein richtiger Anker, dessen Schaft in eine tiefe, von 
der Zungen- bzw. Gaumen- zur Wangenseite einer Krone oder des Korpers 
einer Brucke fuhrende Rinne so hineinpaBt, daB 
seine freie Flache in die Kauflache ubergeht, und 
dessen Arme an der Buccal- und Palatinal
Lingualseite des von ihm erfaBten Korpers fest 
und ein wenig federnd anliegen. 

Der vierkantige Schaft der Querreiterklammer 
wird moglichst tief versenkt; die Wande des 
Schachtes, in dem der Schaft ruht, werden unter 
sich und zu den anderen Gleitflachen aller Be
festigungsteile der Brucke, der die Klammer dient, 
parallel angelegt. Um der Klammer einen be
sonders gut en Halt zu sichern, wolbt man die 
Kauflache buccalwarts ein wenig vor, damit die 
Klammerarme federnd daruber greifen. 

Abb. 293. Querreiterklammer 
auf der Krone eines II. unteren 

Molaren in geschlossener 
Zahnreihe. 

Die Querreiterklammer findet in der Hauptsache an Entlastungs- bzw. 
Versteifungsbugeln Anwendung. 

b) ner Herstellungsgang. 

Der Werdegang einer abnehmbaren Briicke weicht von demjenigen einer 
£esten Briicke im wesentlichen nur hinsichtlich der Herrichtung der natiirlichen 
Zahne zu Pfeilern und der technischen Ausfiihrung der Befestigungsteile (Anker) 
ab. Die Praparation der Stiimpfe zu Tragern abnehmbarer Briicken geht darauf 
hinaus, sie so herzurichten, daB die eben beschriebenen Befestigungsteile (Feder
stifte, zylindrische Kronen mit umfassender Sattelklammer, Querreiterklammer 
usw.) in der ihnen fiir furen Zweck zukommenden Stellung auf und in ihnen 
angebracht werden konnen. 

Die Bestimmung aber der Anker abnehmbarer Briicken ist von dem Prinzip 
der Parallelitat beherrscht, die, wie wir bereits weiter vorne ausfiihrten, fur 
die Moglichkeit des ungehinderten Einsetzens und Herausnehmens, sowie fiir 
den Halt, den die Briicke findet, ausschlaggebend ist. 

a) Die HUj's'lwittel iilt' die Herstellung de'f' abnehmbarcn Brucke. 

FUr die Herstellung der abnehmbaren Briickenarbeiten sind eine Reihe von 
Spezialinstrumenten ersonnen worden, mit deren Hilfe es moglich wird, den 
Anforderungen zu entsprechen, die an die Lage der Befestigungsteile zueinander 
gestellt werden miissen. Einige von Riechelmann angegebene Hilfsmittel 
besitzen eine fiir ihren Zweck besonders gute Eignung. 
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Der Parallelometer. 
Instrumente, die der parallelen Anlage von Linien und Flachen bzw. der 

Prufung der Parallelitat dienen, sind vielfach konstruiert und wie in der al1-
gemeinen Technik, so auch in der zahnarztlichen Prothetik zur Anwendung 
gekommen. 

Ein einfacher ParaHelometer, der freilich nur dem Vergleich der Richtung 
zweier Kanale oder Flachen dient, ist von Her bst angegeben worden (Abb. 294). 

_\bb.294 Parallelometer nach Herbst. 

Derselbe besteht aus zwei auf
einander verstellbaren Metall
rohren, auf deren jede ein Metall
stift aufgelOtet ist. Die Stifte 
stehen parallel und konnen zu
einander durch Verschiebung der 
Rohren naher und weiter entfernt 
eingestellt werden. 

Riechelmann hat einen 
Paralellometer angegeben, der aus 
drei gelenkig verbundenen recht-
eckigen Schienen besteht. Auf 

diesen Schienen reiten Schieber, durch die 1,4 mm starke Stahlstifte rechtwinklig 
zu den Schienen und parallel zueinander hindurchtreten und sich beliebig 
fixieren lassen, so daB man mit ihnen die Parallelitat mehrerer an den ver
schiedenen Stellen des Zahnbogens liegender Flachen, Schachte usw. kontrol· 
lieren kann (Abb. 295). Das Mittelstuck des Riech e lmannschen Parallelo
meters laBt sich, wenn es sich nur um Messungen im Bereiche der Vorderzahn
reihe handelt, auch fur sich allein gebrauchen, ebenso das Mittelstuck und 

Abb.295. Parallelometer nach Riechelmann. 

eine der Seitenschienen, wenn die Kontrolle der Parallelitat sich auf Punkte 
beschrankt, die innerhalb des vorderen Kieferbogens und auf einer Seite des
selben liegen. 

Der Anwendung der Parallelometer stellen sich im Munde oft Schwierig
keiten entgegen, da namentlich im hinteren Mundbereich die Raumverhaltnisse 
oft nicht genugen, um einen Apparat mit vie len langen Stiften einzufuhren und 
zu den auf ihre Parallelitat zu priifenden Teilen in eine exakte SteHung zu bringen. 
Der Parallelometer findet auch auf dem Modell Anwendung. 

Der Gleichrichter nach Riechelmann. 
Der Gleichrichter ist zur Priifung der Parallelitat der auf dem Gipsmodell 

befindlichen Befestigungsteile bestimmt. In Abb . 296 sehen wir den Apparat 
mit allen Vorrichtungen, die der parallelwandigen Anlage des Sattels der Quer
reiter- und der Sattelklammer, sowie der Stifthulsen und der Ringwande dienen. 
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Der Gleichrichter besteht aus einem FuB mit genau senkrechter runder 
Fiihrungsstange F. Auf derselben Iauft in der Hohe verstellbar eine Drehgelenk
fiihrung (D), welche die Drehung urn die eigene Achse, sowie die Kreisbewegung 
eines runden Stiftes (S) gestattet. Letzterer hat an seinem Ende zum Fassen 
der Querreiter (Q) ein Klemmschraubenfutter (K 1), in dessen massivem Teil sich 
eine zum Futter genau paralle Durchbohrung befindet zur Aufnahme eines 
der KontroUstifte des Parallelometers. 

In diese Durchbohrung wird ein Stift P 1 von 1,2 mm Durchmesser gefiihrt 
und in beliebiger Hohe und Stellung fixiert. An seinem Ende tragt der Stift 
genau im rechten Winkel ein zweites Klemmfutter (K 2) zur Aufnahme eines 
schwalbenschwanzformigen Kerns (R) fiir den Reiter der Reiterklammer. Sowohl 
der Querreiter wie auch die Reiter werden in richtiger Starke und Form in 
Graphit geliefert, in die Klemmfutter in richtiger Lage eingespannt, in die in 
Wachs modellierte Briicke resp. Kronenkauflache eingeschmolzen und ergeben 

F 

Abb. 296. Der Gleichrichter nach 
Riechelmann. 

nach dem GuB die gewiinschte Aus
sparung im Metall . Durch die Ver
stellbarkei-t der Fiihrungsstange und 
des Drehgelenkes sowie des ganzen 
Gleichrichters auf der glatten Tisch-

Abb.297. Die Testplatte nach 
Riechelmann. 

oder Glasplatte ist die Einstellung in jedem gewiinschten Winkel mit leichter 
Miihe moglich und die GewiBheit gegeben, daB die Befestigungsmittel unter
einander vollstandig gleichgerichtet sind. Bedingung ist nur, daB die Modelle 
mit ebener Unterflache gegossen sind. 

Die Testplatte nach Riechelmann. 
Diese dient dazu, die in zwei Ebenen senkrechte Lage eines flachen Kronen

deckels zu einer in die Wurzel eingelassenen Stifthiilse sicherzustellen; sie ist 
den MaBen und der Form der Riechelmannschen Federstifte angepaBt. Die 
Testplatte besteht aus einem beiderseits offenen diinnen Hiilsenteil und der 
Federstifthiilse und tragt an dem breit ausgebauchten Ende eine zur Hiilse in 
zwei Ebenen genau senkrechte Platte (Abb. 297). Die Al.lsbauchung der Hiilse 
muB starker sein als die starkste Nummer der runden Federstifthiilse, damit 
sie iiber diese geschoben werden kann. Der Durchmesser des diinnen Halses 
der Testplatte entspricht der Starke der Federstifte; bei der Anwendung der 
Testplatte wird ein langer Stahlstift von gleicher Starke durch die Hiilse hin
durchgeschoben und in die Federsfifthiilse eingefiihrt, die sich mit dem Ring 
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auf dem Modell befindet. Dann wird die Testplatte so weit zum Ring hin
geschoben, bis sie den Ring beriihrt. Nachdem der Ringrand alsdann so ein
geebnet ist, daB er der Platte in seinem ganzen Verlauf anliegt, ist es gewahr
leistet, daB ein aufgelOteter Deckel in 2 Ebenen senkrecht zur Stifthiilse liegt. 

fJ) Die Priiparation der Stiitnpfe, Anpassen und Fertigstellung 
der Befestigungsteile. 

Die auBere Herrichtung der Stumpfe und gleichgerichtete 
Anpassung der Ringe. 

Die auBere Herrichtung der Zahnstumpfe und die Anpassung der Ringe 
ist im Abschnitt "Kronenarbeit" eingehend beschrieben worden; wir verweisen 
hinsichtlich des allgemeinen Vorgehens und der Anwendung der Instrumente, 
die der Abtragung des Schmelzes und der Beschleifung dienen, auf das dort 
Gesagte. Hinsichtlich der besonderen Praparation der Stumpfe fUr die Auf
nahme der Anker abnehmbarer Brucken ist das Folgende zu sagen: 

Die Frontzahnstiimpfe werden fiir die Aufnahme von Wurzelkappen labial
warts bis unter den Zahnfleischsaum herabgeschliffen, wahrend man sie buccal
warts etwa 1-2 mm iiber die Zahn£leischgrenze hinausragen laBt. Pramolaren 
und Molaren werden so weit gekiirzt, daB den Antagonisten gegeniiber 2 bis 
4 mm Platz fiir eine massive Kau£lache bleibt. SolI ein Querreiterklammer 
Verwendung finden, so muB die Anlage einer noch dickeren Kauflache vorgesehen 
werden, damit der Querbalken der Klammer tief genug versenkt werden kann. 
Das Beschleifen der Wandungen der Stiimpfe, das auf eine zylindrische Ge
staltung des einzelnen Pfeilers und auf die vollig parallele Anlage aller fur die 
Briickenbefestigung beanspruchter Pfeilerwande untereinander hinzielt, laBt sich 
nicht von der Anfertigung der Ringe trennen. Mit den Ringen selbst muB die 
Parallelitat der Wandungen bzw. die Moglichkeit, die Ringe in paralleler Stellung 
zueinander auf die Stiimp£e zu bringen, kontroIIiert werden; diese Moglichkeit 
aber muB gegeben sein, ohne daB der genaue HaIsschluB des Ringes und der 
durch ihn zu gewinnende Halt vermindert wird. Wir konnen leicht einen Stumpf 
so praparieren, daB sieh ein vollig zylindriseher Ring mit genauem AnsehluB 
urn den Zahnhals auf den Stumpf aufsetzen laBt. Weit schwieriger ist es, 
mehreren zylindrischen Ringen zueinander oder einem Ring zu anderen Be
festigungsteilen eine bestimmte durch die N otwendigkeit der Parallelitat der 
Wande bedingte Stellung zu geben. Mit schlotternden oder auf dem Stumpf 
beweglichen Ringen ist die Parallelitat der Ringe unter sich und mit den anderen 
Befestigungsteilen leicht zu erreichen. Da aber der straffe Sitz der Ringe ebenso 
notwendig ist wie der parallele Verlauf der Wande, muB die Gleichrichtung 
der Ringe mit der Forderung eines festen Anschlusses am Zahnhals in Einklang 
gebraeht werden. Es kann dies nur dadurch geschehen, daB die Ringe wahrend 
des Zurechtschleifens der Stiimpfe aufprobiert und unter Wahrung des festen 
Halsschlusses nach dem AugenmaB und mit HiIfe des Parallelometers angepaBt 
und aufgestellt werden. Die Divergenz der Pfeiler bedingt dabei, daB die Ring
achse nicht immer die Fortsetzung der Achse des Stumpfes bilden kann. Solange 
die Abweichung keine erhebliche ist und nicht etwa den Halt des Ringes am 
Stumpfe beeintrachtigt oder der Versenkung einer Stifthiilse in den betreffenden 
Pfeiler hinderlich wird, hat sie keine erhebliche Bedeutung. 

Riechelmann benutzt zur Abmessung des Wurzelumfanges MaBringe und 
fertigt die Ringe aus 22kar. Gold oder Platinblech von 0,25 mm Dicke an. Er 
zieht den Ring mit Hllie desjenigen Stempels der Kronenziehpresse, der dem 
als genau passend befundenen Ringe entspricht und treibt ihn mittels eines 
Holzstabes und des Hammers auf den Stumpf hinauf. Auf diese Weise laBt 
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sich die Richtung, in der man den Ring hochtreiben will, belie big andern und 
die SteHung des Ringes zu anderen Ringen oder Befestigungsteilen regeln. 

Wenn die Stumpfe und Ringe im Munde nach dem AugenmaB und mit Hilfe 
des Parallelometers gleichgerichtet sind, kann noch eine Nachpriifung auBerhalb 
des Mundes auf dem GipsmodeH vorgenommen werden. Man nimmt, wahrend 
sich die noch nicht niedriger gemachten Ringe im Munde befinden, einen 
Gipsabdruck und fertigt nach diesem ein Positivmodell an, das die Ringe tragt. 
Die Parallelitat der Kronenwandungen wird alsdann mit dem G 1 e i c h ric h t e r 
gepruft (Abb. 298). 

Ergeben sich dabei Abweichungen, so muB die SteHung der Ringe ent
sprechend abgeandert werden. Erst nachdem man sicher ist, daB aIle Wurzel
ringe, deren AuBenwande von den Befesti
gungsteilen einer abnehmbaren Brucke 
umgriffen werden, unter sich und mit 
den Stifthulsen derselben Briicke parallel 
stehen, darf man in dem weiteren Aufbau 
der Briickenanker fortfahren. Die im 
nachsten Abschnitt beschriebene Aus
schachtung der Wurzeln wird man natur
gemaB, wenn exakt ubereinander passende 
Ringe, z. B. zylindrische Kronen mit 
umgreifenden Sattelklammern, Teleskop
kronen oder Doppelkappen zusammen mit 
Federstiften der Befestigung einer ab
nehmbaren Briicke dienen solLen, zeitlich 
nicht von der Herrichtung der Stiimpfe 
und der Adaptierung der Ringe trennen, 

Abb. 298. Anwendung des Riechel
mannschen Gleichrichters zur Kon· 
trolle der Parallelitat der Ringwande. 

sondern die Arbeit im Munde schrittweise gleichzeitig vornehmen. N achdem 
man im Munde zu einer vollkommenen ParaHelitat gelangt zu sein glaubt, 
foIgt eine Kontrolle aller Teile auf dem Modell. 

Die inn ere Herrichtung der Stiimpfe (Ausschachtung) und gleich
gerichtete Einlagerung der Stifthulsen. 

Bei der Herrichtung der Lager fur die Stifthulsen in den Wurzeln der Pfeiler 
bleibt die zu erzielende Parallelitat aller korrespondierenden Teile der Briicken
anker das leitende Prinzip . Wir haben bei Besprechung der auBeren Herrich
tung der Stumpfe und Anpassung der Wurzelringe bereits darauf hingewiesen, 
daB man aus diesem Grunde die Ausschachtung gleichzeitig mit der Praparation 
der Stumpfe und der Adaptierung der Ringe vornehmen sollte, oder daB 
wenigstens jeder dieser Arbeitsabschnitte im Einklang mit dem anderen vor 
sich gehen muB. 

Die Ausschachtung der Wurzeln ist eine schwierige, verantwortungsvolle 
Arbeit. Die ungleichen Raumverhaltnisse, die wir bei den verschiedenen Zahn
kategorien vorfinden, die haufig schwer festzusteHenden Abweichungen von 
der Norm des anatomischen Baues der Wurzeln und des Verlaufes des Wurzel
kanales bedingen diese Schwierigkeit. Urn festzustellen, welche Divergenzen zu 
uberwinden sind, urn zu einer vollkommenen Parallelitat der einzulassenden 
Stifthiilsen unter sich und mit den korrespondierenden Flachen zu gelangen, 
gilt es zunachst, eine Ubersicht uber die verschiedenen Richtungen der aus
zuschachtenden Wurzeln zu gewinnen und zu beurteilen, ob sich wohl eine fur 
das Einsetzen und Herausnehmen der Brucke geeignete mittlere Richtung finden 
laBt, die allen aneinander hingleitenden Teilen der Briickenanker gegeben 
werden kann. 
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Man steckt zu diesem Zwecke in die Wurzeln, die zur Aufnahme der Stift
hiilBen prapariert werden solJen, lange Stahlstifte, nachdem die gefiillten Wurzel
kanale in der Starke dieser Stifte so aufgebohrt sind, daB die Stellung der Stifte 
der Richtung der Zahnachse entspricht (Abb. 299) . Es laBt sich alsdann nach 
der Richtung der herausragenden Enden abschatzen, ob die Moglichkeit be
steht, die Lager so anzulegen, daB die Stifthiilsen zueinander und zu den korre
spondierenden Befestigungsteilen parallel liegen. 

Neben diesen Feststellungen geht die Untersuchung der einzelnen Wurzeln 
einher. Da bei der Verwendung der eingesagten Stifte nach Peeso das Lager 
in seiner ganzen Tiefe gleichmaBig ausgehoben werden muB, ist die Lange und 
der Verlauf der Wurzeln schon bei der Praparation und Fiillung der Kanale 

Abb.299. Die Anwendung der Richtstifte zur Ermittlung der Wurzelrichtung vor ihrer 
Ausschachtung. (Aus Riechelmann.) 

mit der Sonde zu priifen; es ist in Betracht zu ziehen, um welche Zahnkategorie 
es sich handelt und ob ein kraftig entwickeltes Zahn- und Wurzelmaterial die 
Pfeiler abgibt. 

Erscheinen die bei den einzelnen Stiimpfen vorgefundenen Verhaltnisse fiir 
die Einlagerung der Stifthiilsen giinstig, und wird dieser Befund auch durch 
das Rontgenbild bestatigt, so kann mit der Ausschachtung begonnen werden. 

Man bohrt zunachst mit einem Rosenbohrer, der kaum dicker ist alB das 
Lumen des Kanals (Nr. 3--4) eine kurze Strecke (etwa 3 mm tief) auf. Ein solcher 
Bohrer folgt leicht und sicher dem Kanal, so daB eine Abeichung von seinem 
Verlauf nicht zu befiirchten ist. Dann erweitert man diese Strecke erst mit 
einem etwas starkeren Bohrer, schlieBlich mit Bohrerstarke 8-9. Man achtet 
dabei sorgfaltig darauf, daB sich der Querschnitt der Wurzelfiillung stets auf 
dem Boden des Schachtes deutlich in der Mitte abzeichnet, so daB man sicher 
ist, daB Wurzelkanal und Schacht zentrisch verlaufen. Nach der Erweiterung 
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der ersten Strecke folgt man zunachst wiederum mit einem schwachen Bohrer 
eine kleine Streeke dem Wurzelkanal, um dieselbe dann auch wieder entsprechend 
zu erweitern. Wenn man nieht schon vor Beginn der Aussehachtung, wie wir 
dies eben beschrieben, Stilte in die eroffneten Wurzelkanale steckte, um die 
Mogliehkeit des Richtungsausgleiehes zu beurteilen, so muD dies jetzt geschehen, 
um einen Anhalt fur das Vorgehen bei der weiteren Ausschachtung zu gewinnen. 
Man sondiert gleichzeitig bei jedem Schrittchen weiteren Vordringens und 
miBt immer wieder die Lange der aufgebohrten Strecke, um eine zu tiefe Aus
schachtung und eine Verletzung der Wurzelwandungen zu vermeiden. Man 
aehtet dabei aufmerksam auf die Angaben des Patienten uber ein etwa von 
ihm wahrgenommenes Hitzegefuhl. Ein leichter Sehmerz tritt schon auf, ehe 
die Wandung der Wurzel geschadigt ist; der Patient ist daher immer wieder 
anzuweisen, jede, auch die geringste Schmerzempfindung zu melden. 

Die Federstifte nach Pee so erfordern eine Ausschachtung bis zu einer 
Tiefe von 8--10 mm. Die Stifte konnen an dem gespaltenen Ende gekurzt und 
mussen so tief verankert werden, daB der nicht gespaltene Schaft wenigstens 
2 mm tief in die Hulse hineinragt. Es ist dies erforderlich, weil die Austritts
stelle aus der Hulse die am starksten beanspruchte Stelle des Stiftes ist. Die 
Ausraumung in der Breite und die Riehtung, in der die Abtragung naeh der 
Seite hin vor sieh geht, hangt von der Art der Divergenz ab, die im Einzelfalle 
auszugleichen ist. Statt sieh den Anhalt hierfur dureh besondere Stifte zu ver
sehaffen, kann man die Peesostifte selb8t als Richtpf08ten benutzen. Naehdem 
die Lager soweit ausgebohrt sind, daB die Hulsen bis zur erforderliehen Tiefe 
in sie eingefugt werden konnen, steekt man sie in die Wurzeln, fUr die sie 
bestimmt sind, hinein und zieht die Federstifte soweit heraus, daB man ihre 
Riehtung mit dem AugenmaB vergleiehen kann. Man visiert von der Seite 
und von vorne bis man der Parallelitat jedes Stiftpaares in zwei Ebenen und 
damit aller Stifte untereinander, zugleieh aber ihrer Parallelitat mit den korre· 
spondierenden Flaehen anderer Be£estigungsteile sieher zu sein glaubt. Der im 
Munde vorgenommenen Prufung kann man eine solehe auf dem Modell folgen 
lassen, indem man die Stifthulsen mit den etwas herausragenden Federstiften 
in der Stellung, die ihnen bestimmt ist, mit Waehs in den Sehaehten befestigt, 
ebenso die Wurzelringe, nachdem sie in der ihnen fur ihren Zweek zukommenden 
Hohe besehnitten und befeilt sind, ihren Stiimpfen auffugt und einen Gips
abdruek nimmt. Auf dem naeh diesem Abdruek hergestellten Positivmodell 
laBt sieh die Parallelitat der Hulsen bzw. Stifte unter sich und mit den Ringen 
mit Hille des Parallelometers oder des Gleichrichters naehprufen. Wenn man 
besonders vorsiehtig verfahren will, kann man die Federstifte provisorisch an 
einen Drahtbugel lOten und dann probieren, ob sie sich ohne Hemmung gleich
zeitig in die im Modell stehenden Hulsen einfuhren lassen. 

Wesentlich einfacher als fur die Peesostifte ist die innere Herrichtung der 
Wurzeln, wenn die we iter vorne beschriebenen :Federstifte nach Riechelmann 
zur Befestigung der abnehmbaren Briieke verwendet werden. Wir haben gesehen, 
daB diese Stifte zweiteilig hergestellt sind, indem ein dunner eingesagter Stilt 
aus Platiniridium in der Starke von 1,4 mm in einen 2,5 mm starken runden, 
quadratischen oder reehteekigen Stift aus Goldplatin genau zentrisch einge
sehraubt ist (s. Abb. 288, S. 721). Da die Hulsen fur diese Stifte nur eine 
Wandstarke von 0,2 mm aufweiscn, braueht die AusllClmchtung in der Tide 
der Wurzel nur fur einen Durchmesser von 1,8 mm vorgenommen zu werden; 
es kann dies mit einem Bohrer von der Starke Nr. 6-7 geschehen, wahrend 
die obere Strecke des Lagers, die fur den starkeren Teil des Federstiftes bestimmt 
ist, je nachdem die runden, quadratischen oder rechteckigen Stifte gewahlt 
werden, etwa 3-5 mm tief, dem Querschnitt der Hulse entsprechend breit 
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Abb. 300. Das Mittelstiick des Riechelmannschen Parallelometers in seiner Anwendung 
bei der Einlassung von Stifthiilsen in ill. 

Abb. 301. Gleichrichtung der in 313 eingelassenen Federhiilsen und der auf 818 aufgesetzten 
Ringe fiir zylindrische IGOii'en mit Sattelklammern. (GehOrt zu Alih. 300.) 

(Nach Riechelmann.) 
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ausgeschachtet werden muB. Riechelmann bedient sich zur Kontrolle der 
Parallelitat bei der Herrichtung der Lager fur die Hulsen etwa 5 em langer und 
1,4 mm starker Federstifte. Wir haben die Verwendung dieser Richtstifte 
bereits bei der Ausschachtung der Wurzeln fur die Aufnahme der Peesostifte 
beschrieben, sie sind von Riechelmann speziell fur Versenkung seiner Feder
stifte angegeben und passen diesem Zwecke entsprechend genau in diesen Teil 
der Hulsen. Die Stifte konnen frei benutzt werden, indem man sie in die in 
den Schachten der Wurzeln ruhenden Hulsen einfiihrt. Sie dienen dann der 
Kontrolle der Parallelitat durch das AugenmaB. Bei dieser Verwendung er
leichtert die Lange der Stifte das Visieren in zwei Ebenen. 

Besonders genau laBt sich die Parallelitat der Stifthulsen bei ihrer Ver
senkung in die Pfeiler abnehmbarer Brucken mit Hille des von uns weiter vorne 
beschriebenen Riechelmannschen Parallelometers kontrollieren. Die Stifte 
passen genau in die Locher der Klemmen hinein, die auf den Schenkeln des 
Parallelometers reiten und lassen sich, stets parallel zueinander gerichtet, in 
verschiedener Entfernung voneinander fixieren. Wenn beispielsweise in 313 
Stifthiilsen eingelassen werden sollen, werden am Mittelstuck des Parallelo
meters zwei Stifte befestigt (Abb. 300) und so durch die Verschraubungen 
fixiert, daB ihre Entfernung voneinander zunachst genau der Distanz der Ein
gange der Wurzelkanale von ill entspricht. Beim Ausschachten der Wurzeln 
bedient man sich nun der eingespannten Sti£te zur Kontrolle und sieht darauf, 
daB der Wurzelkanal und jeder Stift moglichst in der Mitte des Schachtes bleibt. 
Da es bei dem Ausgleich der Divergenz der Wurzeln unmoglich ist, daB der 
Schacht und der Wurzelkanal konzentrisch bleiben, mussen die ursprunglich 
auf den Eingang der Wurzelkanale eingestellten Stifte bei fortschreitender 
Ausschachtung etwas nachgestellt werden, bis die Lager so weit ausgeraumt 
sind, daB die uber die Stifte gestiilpten Hulsen sich bequem bis zu der erfor
derlichen Tiefe in die Wurzeln versenken lassen. 

Wir haben weiter vorne darauf hingewiesen, daB die Ausschachtung der 
Wurzeln fur die Aufnahme der Federhulsen und deren Versenkung nicht ohne 
Beriicksichtigung der Richtung der korrespondierenden Ringwande geschehen 
darf, damit nicht durch die etwaige Divergenz der Hulsen- und Ringwande 
entweder Hemmungen oder ein Schlottern der Befestigungsteile verursacht werde. 
Diese Parallelitat ist bei der Anlage der Schachte im Munde mit dem AugenmaB 
und, wo die Raumverhaltnisse es gestatten, mit dem ParaHelometer nachzupriifen, 
indem man die Stellung der Ringe mit derjenigen der Federstifte vergleicht und 
in Einklang bringt. Auf dem Modell erfolgt dann die Nachprufung (Abb. 301). 

Auch mit Hille des Riechelmannschen Gleichrichters laBt sich die Rich
tung der Ringe und Hulsen auf dem Modell nachpriifen. Erst nachdem man 
der Paralielitat der Hulsen und Ringwande vollig sicher ist, ist die Grundlage 
fur den weiteren Aufbau der Befestigungsteile gegeben. 

y) Die Fertigstellung der Befestigungsteile. 
Nachdem die Wurzelringe fur die Kappen beschnitten und der Hohe der 

ausgeschachteten Stumpfe entsprechend beschliffen sind, werden die Stifthulsen 
in genau derjenigen SteHung, die ihnen im Hinblick auf die Paralielitat alier 
Teile zukommt, mit Wachs in den ausgeschachteten Pfeilerstumpfen befestigt. 
Die Kappen werden so durchlocht, daB die aus den Wurzeln herausragenden 
Hulsenenden, ohne sich zu zwangen, durch sie hindurchtreten konnen. Nach
dem die Federstifte in die Hulsen hineingeschoben sind, wird mit einem Stuck 
erwarmter Stentsmasse ein kleiner Abdruck uber Kappe und Stift genommen. 
Man verfahrt dabei so, wie wenn man den Wurzelstift in die Wurzelkappe 
einer Richmondkrone einlOten will und zu diesem Zwecke Stift und Kappe 
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durch einen kleinen Abdruck in der richtigen Stellung zueinander festbiilt. 
Der Abdruck wird mit Sand und Gips oder Einbettungsmasse ausgegossen und 
nach dem Erharten des Lotmodelles ausgebruht; dann wird der Stift heraus
gezogen und die Hulse mit Asbest gefullt. Es geschieht dies, damit bei der nun 
folgenden Verlotung kein Lot in die Hulse geraten kann. Nach der Verlotung 
der Hulse wird das herausragende Ende abgeschnitten und die Kappe be£estigt 
und poliert. Der Sitz der Kappe und die unveIanderte Richtung der eingelOteten 
Stifthulse wird wieder gepriift. 

Nachdem festgestellt worden ist, daB der Sitz der Wurzelkappen mit den 
eingelOteten Stifthulsen unverandert ist, und daB die Hulsen und die Wurzel
ringe zu allen korrespondierenden Teilen parallel verlaufen, werden Kappen 
angefertigt, die genau auf die Wurzelkappen passen. Die Ringe dieser zweiten 
Kappen laBt man labialwarts nicht urn den Ring der Wurzelkappe herum
greifen, sondern nur urn den approximalen und palatinalen Teil derselben. Dieser 
wird labialwarts verlaufend befeilt. Dem Eingang der Hulse entsprechend 
wird die zweite Kappe so durchlocht, daB der starke Teil der Federstifte gerade 
hindurchtreten kann. Bevor man den Stift mit der Kappe verlotet, wird der 
dunne eingeschraubte Teil derselben entfernt, damit er nicbt in der Hitze an 

Abb. 302. Anwendung des Riechel
mannschen Gleichrichters zur Anlage 

des Klammersattels. 

Elastizitat verliert. N ach der Verlotung 
wird er wieder eingeschraubt. Der aus der 
Wurzelkappe und der Federstiftkappe be
stehende Befestigungsteil (Anker) der ab
nehmbaren Brucke ist nunmehr fertig 
(Abb. 289, s. S. 722) 

Wenn zur Befestigung einer abnehm
baren Brucke neben den Federstiften 
zylindrische Kronen mit umfassen
der Sattelklammer Verwendung finden 
sollen, wie dies in dem durch Abb. 301 
wiedergegebenen Falle vorgesehen ist, wo 
eine dem Ersatz von 7 6 5 4 2 1 1 2 4 5 6 7 
dienende abnehmbare Brucke auf 3 3 mit 
Federstiften, und ill mit Sattelklammern 
ihren Halt finden solI, dann werden zu

nachst die Federstiftkappen und alle Ringe angefertigt und gleichgerichtet, 
wie wir das vorne beschrieben haben. Alsdann werden die Ringe fur die 
zylindrischen Kronen in der Hohe so beschnitten und befeilt, daB zwischen 
ihnen und den Gegenzahnen Raum fur eine starke gegossene Kauflache mit 
Satteln bleibt. Wahrend sich die Federstiftkappen und die Ringe fUr die 
zylindrischen Kronen auf den Stumpfen befinden, werden Abdrucke von beiden 
Kiefern genommen und nach diesen Positivrnodelle hergestellt. Nachdem mit 
Hilfe einer BiBschablone die BiBstellung und -hOhe festgestellt ist, werden die 
ModeIle in den Artikulator eingegipst. Nunmehr konnen die Befestigungsteile, 
deren Grundelemente sich auf dem Modell befinden, weiter aufgebaut werden. 

Wir haben geseben, daB bislang aIle miteinander korrespondierenden Teile 
der Bruckenanker, die beim Einsetzen und Herausnehmen der Brucke anein
ander hingleiten und durch die Anlehnung aneinander der Brucke den Halt 
geben, im Hinblick auf diese Bestimmung vollig parallel angelegt wurden. Dieses 
Prinzip muB auch bei dem weiteren Aufbau und der Fertigstellung der Be
festigungsteile durchgefuhrt werden. 

Zunachst werden die Kauflachen der zylindrischen Kronen aus Wacbs 
modelliert, alsdann gilt es, die Sattel fur die schwalbenschwanzformigen Fort
satze der Klammern an derjenigen Stelle der Deckel anzulegen, an der man 
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sie um des Gegenbisses willen , oder weil dies aus einem anderen Grunde zweck. 
maBig erscheint, anbringen mochte. Die vertikalen Wande der Sattel mussen 
parallel zu den Wanden der zylindrischen Kronen sowie zu den Federstiften 
und Hiilsen verlaufen. Die Abmessung und Kontrolle kann mit dem Parallelo· 

Abb. 303. Die Hiilsenkappen auf ill und zylindrischen Kronen auf ~. 
(GehOrt zu Abb. 300-302.) 

Abb. 304. Das Arbeits· (Lot.) Modell des in Abb. 300-303 wiedergegebenen Falles mit allen 
Befestigungsteilen (Ankern) in situ. (Auf 313 Kronen mit Doppelkappen und Feder· 

stiften, auf ~ zylindrische Kronen mit Sattelklammern.) 

meter ausgefiihrt werden, indem man denselben ahnlich handhabt, wie dies in 
Abb. 301 fur den Vergleich der Richtung der Ringwande und der Hulsen ge· 
zeigt ist . Einfacher und sicherer ist es, die Anlage der Sattel durch Einschmelzen 
eines von dem Gleichrichter gehaltenen Graphitkernes vorzunehmen, wie dies 
Abb. 302 fur einen Fall veranschaulicht, indem mit Hilfe des Gleichrichters ein 
Sattel in der Kauflache eines Molaren so angelegt wird, daB seine vertikalen 
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Wande parallel zu einer in die Eckzahnwurzel versenkten Hulse verlaufen. 
In den Gleichrichter sind zwei parallel gerichtete Stahlstifte eingespannt, deren 
einer in die Hulse der Eckzahnwurzel eingreift, wahrend der andere neben dem 
Molaren herabfuhrt, in dessen Kauflache der Sattel angelegt werden soll. Dieser 
Stift tragt einen in ein Klemmfutter wagerecht eingespannten Graphitkern, 
der der Form des Sattels entspricht und zu dem Stift parallel verlaufende 
vertikale Wande hat. Durch Verstellung der Gestange und Verschiebung des 
Gleichrichters laBt sich der Graphitkern an derjenigen Stelle des Wachsdeckels 
einschmelzen, an die man den Sattel legen mochte. Der parallele Verlauf der 
vertikalen Sattelwande zu der Hulse bleibt dabei durch die Einstellung des 
G leichrichters gewahrleistet. 

Der Graphitkern wird beim GieBen des Deckels mit eingebettet; er halt 
den Sattel frei. Nach dem Gusse braucht der Sattel nur noch ausgefeilt und seine 
Wande von Rauhigkeiten und GuBperlen befreit zu werden. Da das Modell, auf 
dem die Gleichrichtung der Flachen usw. erfolgen soIl, wahrend der Anwendung 
des Gleichrichters mit diesem auf derselben Flache stehen muB, ist es unter 
Umstanden notig, nachdem die Kauflache modelliert ist, das Modell aus dem 
Artikulator zu losen und wahrend des Einschmelzens des Graphitkernes neben 
den Gleichrichter auf die Tischflache zu stellen. Nachdem die Krone mit Sattel 
fertig ist, kann das Modell fur den weiteren Arbeitsgang mit Hilfe der noch 
vorhandenen BiBschablone wieder in den Artikulator und zum Gegenkiefer in 
die gegebenene BiBstellung gebracht werden. 

Nachdem die Krone nunmehr fertig ist, wird die Sattelklammer ent. 
weder im ganzen mit dem schwalbenschwanzformigen Zapfen, der in den Sattel 
eingreift, modelliert, dann vorsichtig von der vorher eingefetteten Krone abge. 
hoben und aus federndem Golde (Wienands Stahlgold oder Casting Claspgold) 
gegossen, oder es wird die Klammer aus elastischem Klammergoldblech den 
Kronenwanden angebogen und der im Sattel modellierte und dann fiir sich 
allein gegossene Zapfen in die Klammer eingelOtet. 

Nach Fertigstellung der zylindrischen Kronen mit Sattelklammern befinden 
sich auf dem in den Artikulator eingegipsten Modell des von uns als Beispiel 
fur die Herstellung einer abnehmbaren Briicke gewahlten Falles (Abb. 300 bis 
304) die beiden Hulsenkappen auf 313 und die beiden zylindrischen Goldkronen 
mit Satteln auf 8\8 (Abb. 303). -

Die zweiten Kappen mit den eingeloteten Federstiften werden alsdann auf 
die Hulsenkappen 3\3 aufgesetzt, ebenso die Sattelklammern den zylindrischen 
Kronen auf ~ aufgefugt (Abb. 304). 

0) Die Modellierung des Bruckenkorpers. 

Es kann nun mit der Modellierung der Briickenkorper 2 1 11 2 und 
7 6 5 4\4 5 6 7 begonnen werden. Die SteHung, die den Zahnen an der Platte 
gegeben war, halt man wahrend der Modellierung der Basis durch Gegen. 
giisse fest. 

Der Briickenkorper wird als eine sattelartige Platte modelliert, die stark 
genug ist, um jeglicher Beanspruchung durch den BiB und durch die Hand· 
habung beim Herausnehmen und Einsetzen dauernd Widerstand zu leisten, 
ohne sich zu verbiegen oder brechen zu konnen. Sie erhalt eine Breite, die fur 
die Ubertragung des Kaudruckes jeder Richtung auf den Kiefer giinstig ist, 
indem man sie labial· buccal· und palatinal-lingualwarts uber den Alveolar. 
wall ubergreifen laBt. Ihre Unterseite muB der Schleimhaut der von ihr be
deckten Flache gut anliegen, ihre Rander miissen abgerundet sein und diirfen 
keine scharfen Kanten haben. Die obere Seite der sattelformigen Platte tragt 
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die Vorrichtungen zur Befestigung der kiinstliehen Zahne. AIle Methoden, die 
der Befestigung kiinstlieher Zahne an anderen Prothesenarlen dienen, konnen 
auch fUr die abnehmbare Briickenarbeit Verwendung finden. Das Briicken
gestell, d. h. die Basisplatte mit den Briickenankern, muE, wie bereits gesagt, 
an sich fiir jegliche Beanspruchung der Briicke stabil genug sein und soll nicht 
erst durch die Befestigungsvorrichtungen fiir die kiinstlichen Zahne eine hin
reichende Verstarkung erhalten. Wenn auch ein massiv aus Gold oder einem 
Ersatzmetall gegossener Briickenkorper mit einzementierten Zahnen wesentlich 

Abb.305. Briickenkorper mit Schlangen 
fiir die Kautschukbefestigung der Zahne. 

Abb. 306. Bruckenkorper (Fassung fiir 
obere Schneidezahne mit rohrenfOrmigen 

StiftJagern) . 

Abb. 307. Seitlicher Bruckenkorper; fiir 
die Einzementierung der Zii.hne sind 

Kammern vorgesehen. 

Abb. 308. Seitlicher Bruckenkorper; fur 
die Befestigung von Rohrenzahnen sind 

Stifte vorgesehen. 

starker ist als eine Sattelbriicke mit anvulkanisierten kiinstlichen Zahnen, so 
muE doch die Starke des Briickengestelles geniigen, urn auch die Befestigung 
der Zahne mit Kautschuk zu gestatten (Abb. 305). 

Da auBere Griinde in der zahnarztlichen Prothetik haufig fiir die An
wendung einfacher Mittel sprechen, ist die Moglichkeit, auch hier den Kautschuk 
als verbindendes Material zu verwenden, das weder kostspielig, noeh einer 
umstandliehen Verarbeitung bedarf, sehr beaehtenswert. 

Fast allen Zahnarten kann man an der abnehmbaren Briieke eine solide 
Befestigung geben, da infolge der breiten Basis des Briiekenkorpers die Raum
verhaltnisse viel giinstiger zu sein pflegen als bei 
der abgesehragten festen Briicke. 

In den meisten Fallen wird man die Zahne 
einzementieren, die Stifte der Zahne konnen dabei 
in rohrenformigen Lagern (Abb. 306) oder in 
Kammern (Abb. 307) eingebettet werden. Vorleil
haft ist es, wenn die Zahne dabei eine Fassung 
erhalten, die sie mehr oder weniger umgreift, damit 
die Stifte entlastet werden. Unter dieser Voraus
setzung konnen nicht nur Zahne mit langen 
Stiften, sondern aueh solehe mit Knopfkrampons 
und diatorisehe Zahne Verwendung finden. Apffel
stad t braehte auf dem Briiekensatt,el Kastehen an, 

Abb. 309. Riechelmannzahne: 
eine Zahnfront, eine Fassung, 
ein Durchschnitt durch einen 

Zahn. 

in die er Molaren und Pramolaren einzementierte. Rohrenzahne konnen dureh 
Stifte, die dem Briiekensattel in entsprechender SteHung aufgelotet werden 
(Abb. 308), einen starken Halt finden; sie eignen sich unter giinstigen Raum
verhaltnissen vortrefflich zur Verwendung an abnehmbaren Briickenarbeiten. 
Riechelmann hat besondere kiinstliche Zahne (Pramolaren und Molaren) fiir 
die Kronen- und Briickenarbeit angegeben, die sich fiir die Verwendung an der 
abnehmbaren Briickenarbeit besonders eignen. Wir haben diese Zahne bereits 
im Absehnitt "Kronenarbeit" auf S. 536 u. 537 besehrieben und im Bilde 
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gezeigt. Die Zahne haben die volle naturliche Kronenform und konnen den BiB· 
verhaltnissen entsprechend ziemlich stark beschliffen werden, ohne dadurch zu 
sehr geschwacht zu werden (Abb. 309). Die Zahne haben im Innern einen von 
der Unterseite zuganglichen Hohlraum, der sich bei der Befestigung der Kronen 
mit Zement fiillt und einen der Bruckenbasis an entsprechender Stelle auf
geloteten Knopf oder Stift aufnimmt. Die Befestigung kann dadurch verstarkt 
werden, daB fur jede einzelne Krone ein Ring auf dem Briickensattel aufgelOtet 
ist, der den kunstlichen Zahn an seiner palatinalen und der approximalen Seite 
hoch umfaBt, wahrend er an der buccalen Seite nur I mm hoch ubergreift. 
DaB an unsichtbarer Stelle auch massiv aus Metall (Gold) gegossene Kronen 
schon beim Modellieren des Korpers abnehmbarer Bruckenarbeiten vorgesehen 
werden konnen, bedarf keiner besonderen Erwahnung. 

e) Die Lotung der Brilcke. 

Verwendung und Zweck der Zwischenscheibe. 

Die fertig modellierten Strecken des Briickenkorpers werden nach einem 
der verschiedenen GuBverfahren gegossen. Nach dem GuB werden die Teile 
befeilt und ausgearbeitet und auf dem Modell zwischen die Befestigungsteile 
eingepaBt. Zeigt es sich, daB aIle Teile die fur sie bestimmte Lage auf dem 
Modell und die richtige Stellung zueinander haben, dann kann ihre Ver
lOtung vorbereitet werden. Zunachst handelt es sich nun darum, dem Umstande 
Rechnung zu tragen, daB die Kaulast, die auf einer abnehmbaren Sattelbriicke 
ruht, an der lebenden Unterlage einen verschiedenen Widerstand findet. Wahrend 
die Sattel sich unter dem BiBdruck in ihre Unterlage hineinbeiBen und je nach
dem die Schleimhaut das Kieferperiost aLs ein straffer und wenig nachgiebiger 
Uberzug deckt oder ein weiches Polster bildet, mehr oder weniger tief in dieselbe 
einsinken, konnen die Pfeiler dem auf sie entfallenden Teil der Briickenbelastung 
nur in geringem MaBe nachgeben. Riechelmann hat zuerst auf diesen Um
stand hingewiesen und dadurch einen Ausgleich gefunden, daB er vor der Ver
lotung der Bruckenanker mit dem Briickenkorper in die Anker, und zwar zwischen 
die der Wurzel aufmontierte Kappe und die zweite Kappe, die den Federstift 
tragt, ebenso zwischen den schwalbenschwanzformigen Fortsatz und den Boden 
des Sattels Zwischenscheiben aus Blei oder Zinn legt, die je nach dem Zustand 
der Schleimhaut und dem danach zu erwartenden Einsinken des Bruckenkorpers 
in dieselbe 0,2-0,6 mm stark sind. In der SteIlung, die die Teile der Brucke 
dann zueinander haben, werden dieselben miteinander verlotet. Die Arbeit 
lliBt sich auch in Teilabschnitten vornehmen, indem man erst eine Strecke 
des Briickenkorpers mit den benachbarten Bruckenankern durch Wachs ver
bindet, sie vorsichtig vom Modell abhebt, einbettet und verlotet, dann diese 
Strecke wieder auf das Modell bi-ingt, sie nun mit der nachsten Korperstrecke 
und einem weiteren Anker zusammenwachst, wieder einbettet und so fort
fahrt, bis die ganze Briicke verlotet ist. Auf diese Weise wird vermieden, 
daB sich die Brucke im Feuer "wirft" oder daB sich beim Abheben der mit 
Wachs zusammengeklebten Teile ein Teil verschiebt. Zweifellos hat ein vor
sichtiges Vorgehen Schritt fur Schritt gerade beim Zusammenloten eines Ge
fuges, das ganz besonders exakt in verschiedene Lager passen muB, seine groBen 
Vorzuge. Man kann jedoch, ohne ein ungenaues Resultat befiirchten zu mussen, 
auch so verfahren, wie es bei der Herstellung fester Brucken uhlich ist, indem 
man uber die in situ befindlichen Befestigungsteile einen Gipsabdruck nimmt 
und nach diesem Abdruck aus einem Sand- und Gipsgemisch ein Lotmodell 
herstellt, das die mit den Bruckensatteln zu verbindenden Ankerteile genau 
in der ihnen zukommenden Stellung festhalt und auf dem nun die Korperteile 
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mit .den Ankerteilen verlotet werden konnen. Das fertig verlotete Briicken
gestell wird ausgearbeitet und geschliffen und dann den noch auf dem ersten 
Modell befindlichen Teilen der Anker aufprobiert. Zeigt es sich, daB aIle 
Befestigungsteile exakt ineinandergreifen, so daB sich die Briicke ungehindert 
einsetzen und herausnehmen laBt, und daB sich auch die Briickensattel genau 
in der ihnen zukommenden Lage befinden, dann werden die kiinstlichen Zahne 
zunachst mit Wachs in ihren Lagern befestigt, die Basisteile der Anker auf 
ihre Pfeiler gesetzt und die Briicke im Munde einprobiert. Es geschieht dies 
ebenso wie das spatere Einzementieren der Anker, wahrend sich die Zwischen
scheiben an ihren PHitzen befinden. Zeigt diese letzte Einprobe, daB die Briicke 
genau auf ihre Pfeiler paBt, gut auf ihrem Fundamente ruht und mit der Zahn
reihe des Gegenkiefers richtig artikuliert, so kann die letzte Hand zu ihrer 
vollkommenen FertigsteHung angelegt werden. Nachdem die mit Wachs ein
gefiigten kiinstlichen Zahne wieder herausgenommen sind, wird die Briicke griind
lich ausgekocht, bis volle Sicherheit dafiir gegeben ist, daB aus den Lagern 
fiir die Zahnstifte das letzte Restchen Wachs herausgeschwemmt ist. Danll 
werden die Lager auf ihre Unterschnitte nachgepriift, und nachdem dieselben 
gegebenenfaHs noch verlieft sind, die Zahne einzementiert. SchlieBlich erhalt 
die Briicke im Laboratorium den letzten Schliff und ihre Politur. 

c) Das Aufzementieren der Befestigungsteile auf die Pfeiler. (Einsetzen der 
abnehmbaren Briicke.) 

Das Aufzementierell der Ankerteile der abnehmbaren Briicke, die fest mit 
den Pfeilern verbunden werden sollen, geschieht mit Hilfe der Briicke selbst, 
indem diese Teile in die mit der Briicke verloteten Ankerteile eingefiigt, mit 
Zement gefiillt und mit der Briicke auf ihre Pfeiler gepreBt werden. Es geschieht 
dies, wie wir bereits erwahnten, mit eingelegten Zwischenscheiben. Die ab
nehmbaren Ankerteile der Briicke werden vorher eingefettet, damit sich das 
iiberquellende Zement nicht an ihnen festsetzen kann. Riechelmann empfiehlt 
folgendes Vorgehen: Zunachst wird die Hiilsenkappe und die zylindrische 
Krone der einen Seite mit Zement gefiillt, und nachdem die Pfeiler der be
treffenden Seite exakt getrocknet sind, die ganze Briicke mit allen Ankerteilen 
eingesetzt. Der Patient wird angewiesen, die Briicke durch den Druck des 
Kiefers so lange in ihrer SteHung festzuhalten, bis das Zement erhartet ist. 
Dann wird die Briicke vorsichtig herausgenommen, damit die eben eingesetzten 
Ankerteile sich nicht lockern und nun die Hiilsenkappe und die Krone der anderen 
Seite auf dieselbe Weise befestigt. Wenn das Zement, das der Befestigung der 
vier Ankerteile diente, vollig erhartet ist, wird die Briicke endgiiltig eingesetzt. 
Vorher werden die Zwischenscheiben entfernt. Dem Zwecke der letzteren ent
sprechend wird man nun finden, daB die Briickenkorper fest auf der Schleim
haut der Strecke ruhen, iiber die sie hinfiihren, wahrend zwischen den hori
zontalen Beriihrungsflachen der Ankerteile ein der Dicke der Zwischenscheiben 
entsprechender Spalt besteht. Nachdem die Sattel aber durch den Kaudruck 
in ihre Unterlage hineingebissen sind, verschwindet dieser Spalt vollkommen. 
So wird durch die Verwendung der Riechelmannschen Zwischenscheiben eine 
vollkommen gleichmaBige Verteilung des Kaudruckes auf die Pfeiler und den 
Kiefer erzielt. 

Ein Ausgleich hinsichtlich der Verteilung der Last auf die Pfeiler und den 
Alveolarwall kommt naturgemaB auch dann zustande, wenn keine Zwischen
scheiben angewandt werden. Die anfanglich starkere Belastung der Pfeiler 
fiihrt zum Knochenabbau im Alveolarfach und damit zu einer allmahlichen 
Senkung der Pfeiler, bis der Alveolarwall seinen vollen Anteil an der Last tragt 
und die Pfeiler entsprechend entlastet werden. 

47* 
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Nach dem Einsetzen und der Ietzten Kontrolle ist der Patient darin zu 
unterweisen, wie er die Briicke herausnehmen und wieder an ihren Platz bringen 
soll; er muB lernen, mit dem Fingernagel die Anschlagstellen zu finden und 
die Briicke vorsichtig in einer Weise herunterzuziehen, daB sich dabei alle an
einander hingleitenden Flachen der Anker parallel bewegen, damit jede Klem
mung vermieden wird. Dasselbe gilt von dem Wiedereinsetzen der Briicke 
durch den Patienten. 

d) Die Reinigung der abnehmbaren Briicke. (Einsetzen und 
Herausnehmen durch den Patienten.) 

Es erscheint aus hygienischen Griinden wiinschenswert, daB der Patient, 
der eine abnehmbare Briicke im Munde tragt, diesel be taglich herausnimmt, 
sie griindlich mit Seife und Biirste von allen Niederschlagen und Unsauber
keiten reinigt und nach einer ebenso sorgfaltigen Sauberung der Mundhohle 

Abb. 310. Die Unterseite der Briicke, deren 
Herstellung in Abb. 300--304 veranschaulicht 

wurde. (Nach Riechelmann.) 

und der Pieiler wieder einsetzt. 
Riechelmann macht nach seinen 
Erfahrungen die Fristen fiir die 
Reinigung von det mehr oder minder 
starken Neigung der einzelnen Mund
hohlen zur Verschmutzung abhangig 
und halt im allgemeinen eine aIle 
8-10 Tage vorgenommene Reinigung 
fiir geniigend, hat jedoch unter be
sonders giinstigen Verhaltnissen keine 
Bedenken dagegen, eine abnehmbare 
Briicke mehrere Monate im Munde zu 
lassen, ohne sie zur Reinigung heraus
zunehmen. Riechelmann empfiehlt, 
den Zustand der Schleimhaut unter 
den Satteln zu beobachten und regel
maBige Spiilungen mit Wassersuper
oxyd vorzunehmen. Ob es ratsam ist, 
Briicken mit breiten Satteln solange 

ohne Reinigung im Munde zu lassen, erscheint uns zweifelhaft. Der von 
Riechelmann gegebene Hinweis, daB ein tagliches Herausnehmen und 
Wiedereinsetzen der Briicke es notig mache, die abschraubbaren Federstifte 
in Zwischenraumen von einem viertel bis zu einem halben Jahre frisch an
zuspannen oder auszuwechseln, ist zu beachten. 

e) Die Anwendung der abnehmbaren Briieke. 
Wenn wir in folgendem an einer beschrankten Anzahl von Fallen die An

wendung der abnehmbaren Briicke zeigen, so wird sich uns dabei die Gelegenheit 
bieten, iiber das bisher Gesagte hinaus gewisse Fragen grundsatzlicher Natur 
zu erortern und einige Hinweise auf die Einzelheiten der Konstruktion zu geben. 
Die von uns gewahlten Beispiele sind, soweit dies nicht anders hervorgehoben 
wird, von Riechelmann behandelte oder nach seinen Angaben bearbeitete 
FaIle; wir folgen in der Beschreibung derselben seiner Darstellung. 

Wir beginnen mit einer Aufgabe, in der es sich um den Ersatz von 
7 6 5 414 5 6 7 handelt und die dem von uns als Beispiel fiir die Herstellung 
einer abnehmbaren Briicke gewahlten Fane insofern ahnlich ist, als zu ihrer 
Losung diesel ben Zahne, namlich die beiden Eckzahne und die beiden III. Mo
laren als Pieiler gewahlt werden. 1m Gegensatz zu dem ersteren Faile sind aber 
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hier auBer den genannten Pfeilern auch noch die 4 Frontzahne vorhanden. 
Die Moglichkeit, die fehlenden Zahne durch eine feste Brucke zu ersetzen, wurde 
nur fur den Fall anzunehmen sein, daB man alle vorhandenen Zahne zu Tragern 
einer groBen um den ganzen Kieferbogen herumfuhrenden auf 8 3 2 1 11 2 3 8 
gestutzten Brucke heranziehen wiirde. Auch dann ware eine sehr kraftige 
Entwicklung und starke Verankerung der Wurzeln von ill im Kieferknochen 
Vorbedingung fur eine zuverlassige Stutzung der hinteren Enden der Brucke. 
Eine Losung der Aufgabe durch zwei feste Brucken, deren jede von dem Eck
zahn und dem III. Molaren der betreffenden Seite gestutzt ware, muBte auch 
dann als gewagt erscheinen, wenn die Pfeiler kriiftige und fest im Knochell 
wurzelnde Zahne waren und wenn besonders gunstige BiBdruckverhaltnisse 
vorlagen. Selbst wenn man in diesem FaIle durch einen von der einen zur 

Abb. 311. Die Briicke (Abb. 300-304 und 310) in situ. (Nach Riechelmann.) 

anderen Seite gefiihrten Versteifungsbugel einen Ausgleich zwischen den hori
zontal-transversal gerichteten Komponenten der Kaukraft herbeifiihren wiirde, 
bliebe die Stiitzung der Brucken im Hinblick auf die Lange der beiderseits 
uberbriickten Strecken auf die Dauer unzureichend. 

Auch die Anlage zweier abnehmbarer Sattelbriicken wiirde trotz der Uber
tragung eines sehr betrachtlichen Teiles der Bruckenlast auf den Kiefer im 
Hinblick auf die Verankerung und den von den Pfeil ern zu leistenden Wider
stand nicht genugen. Erst durch die Verbindung der beiden Briicken durch 
einen breiten uber das Gaumendach gefuhrten Bugel und die durch ihn erzielte 
Versteifung und Entlastung wird die volle Sicherheit fur einen hinreichenden 
Ausgleich zwischen der Belastung der Brucke und dem von den Pfeilern unci 
dem gesamten Fundament zu leistenden Widerstand gegeben. 

Die Pfeiler erhalten dabei, wie bei del' den ganzen Kieferbogen umspannenden 
auf 8 31~ verankerten Brucke auf 31 3 Doppelkappen mit Stifthiilsen und 
Federstiften, auf 818 zylindrische Kronen mit umfassenden Sattelklammern; 
den Bruckensatteln wird dieselbe Breite gegeben wie bei jener Brucke. Durch 
den Bi.lgel wird statt der zirknlaren Versteifung des ersten Falles eine transversale 
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Versteifung herbeigefiihrt, die mit einer Entlastung einhergeht, da der Biigel 
sich auf das Gaumendach stiitzt (Abb. 312-314). 

Riechelmann gibt fiir die Anlage und Herstellung des Biigels besondere 
Anweisungen: Wie wir gesehen haben, wird die abnehmbare Briicke in ihre 
Unterlage hineingebissen; sie sinkt je nach der Dicke und Weichheit der 
Schleimhaut, auf der sie ruht, etwa 0,2-0,6 mm tief ein. Diesem Umstande 
wird den Pfeilern gegeniiber durch die Zwischenscheiben Rechnung getragen, 
die vor der Verbindung der Briickenkorper mit den Befestigungsteilen zwischen 
die Teile der Anker gelegt werden. Die Zwischenscheiben werden, wie wir 
bereits wissen, nach dem Einsetzen der Briicke entfernt und die Briicke 

Abb. 312. Die mit den Pfeilern verbundenen Ankerteile einer abnehmbaren Sattelbrucke, 
die dem Ersatz von 7 65 414 5 6 7 dient; auf 313 Wurzelkappen mit eingeloteten Stift

hiilsen, auf ~ zylindrische Kronen m1t"1latteln. (Aus Riechelmann.) 

kann sich nun ungehindert durch die Pfeiler urn die Dicke der Zwischen
scheiben senken. Das in diesen MaBregeln waltende Prinzip muB auch bei 
der Anlage des Versteifungsbiigels der mittleren Raphe des harten Gaumen
daches gegeniiber gewahrt werden. Wiirde man den Biigel iiberall gleichmaBig 
anliegend iiber den Gaumen fiihren und in die beiden seitlichen Briicken 
einloten, dann wiirde der Biigel bei der Senkung der Briicke an der harten 
Raphe einen Widerstand finden, der hier zu einem Decubitus fiihren wiirde. 
Dadurch wiirde es notig werden, an der Gaumsenseite des Biigels an dieser 
Stelle etwas £ortzunehmen und damit den Biigel zu schwachen. Urn dies zu 
vermeiden, be£estigt Riechelmann bei Anlage des Biigels auf dem Modell 
an der Stelle der mittleren Gaumenraphe ein Stanniol- oder Bleiplattchen von 
0,3-0,6 mm Starke. Er wiihlt dasselbe stets 0,1-0,2 mm starker als die 
iibrigen Zwischenscheiben. Der Biigel wird, wenn dies geschieht, auch bei einer 
der Dicke der Zwischenscheiben entsprechenden Senkung niemals die Gaumen
raphe wunddriicken. 
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Riechel mann lagert die Enden der Bugel in den Bruckenkorper ein, 
indem er schon beim Modellieren des letzteren die Lager fur die Bugelenden 
vorsieht. Er stellt die Bugel aus elastischem Biigeldraht von flachovalem 
Profil her, der 1,5 mm dick und 5 mm breit ist, aus 18kar. Gold mit 20% Platin-

Abb.313. Die abnehmbare Briicke in situ. (Gehort zu Abb. 312.) 

Abb. 314. Die abnehmbare Briicke in situ von der Seite gesehen. (GehOrt zu Abb. 312-313.) 

iridiumzusatz besteht und eventuell noch durch Aufloten eines Rchmiileren halh
ovalen Drahtes verstarkt werden kann. 

Wir gelangten bei der Besprechung der Stiitzung fester Briicken und der 
fur sie erforderlichen Anordnung der Pfeiler zu dem SchluB, daB der Ersatz 
der fehlenden 6 Vorderzahne durch eine feste Brucke, selbst wenn man auf 
jeder Seite mehrere kraftige Zahne zu Pfeilern herrichten und die Briicke tragen 
lieBe, kaum als zuverlassig gelten konne. W ohl lie Be sich in einzelnen Fallen 
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durch Vermeidung der Bogenform und AufsteHung der Zahne im Kopf- bzw. 
RiickbiB die Gefahr einer Uberlastung so weit ausschalten, daB die Verwendung 
einer auf 5 414 5 oder 6 5 414 5 6 gestiitzten festen Briicke zum Ersatz der fehlen
den 6 Frontzahne statthaft erscheinen konnte. Da aber, wie wir bereits hervor
hoben, solche Abweichungen von der normalen SteHung sich aus kosmetischen 

Abb.315. Ersatz der 6 Frontzahne des Oberkiefers durch eine abnehmbare Briicke (nach 
einem Vorschlage Riechelmanns). Die Basisteile der Stiftfiihrungskronen befinden sich 

auf.!l!, die Kronen mit Quersattel auf 2l2. 

".auerr~iterklClmmG'rn ' 

Abb. 316. Die zu Abb. 315 gehOrige abnehmbare Briicke. 

Griinden vielfach verbieten und auch den funktioneHen Wert der Prothese 
herabsetzen, da zudem die Moglichkeit der Verwendung einer festen Briicke mit 
dem Opfer der Devitalisierung und Abtragung einer unverhaltnismaBig groBen 
Zahl von natiirlichen oft intakten Zahnen erkauft werden miiBte, ist die Losung 
der Aufgabe durch eine abnehmbare Briieke, die sole he Opfer nieht erfordert, 
vorzuziehen. 
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Riechelmann hat fur den Ersatz der 6 Frontzahne des Oberkiefers die 
in Abb. 316 und 317 gezeigte Konstruktion einer abnehmbaren Brucke vor
geschlagen. 

Die 6 Vorderzahne werden von dem breiten Sattel getragen, der mit Stift
fuhrungskronen auf 414 verbunden ist. Von den Kronen fuhren Versteifungs
bugel uber den Gaumen zu ~ hin und greifen mit Querreiterklammern in die 
von den 2. Molaren getragenen Kronen ein. Diese Losung kann dem Zustand 
der Pramolaren und Molaren entsprechend eine mannigfache Abwandlung 
erfahren. 

Wir beruhren hier die Frage der Verwendung von Stiftfiihrungskronen 
aE-sichtbarer Stelle, wie sie in dem eben besprochenen Falle auf '!.l! vorgesehen 
sind. Pflicht des Zahnarztes ist es, auch an der Bruckenarbeit nach Moglichkeit 

St tftfuhT'un gSR TO n en 
I , , 

I 

Querreiterklamme1"lt 

Abb. 317. Die zu Abb. 315 gehOrige und in Abb. 316 gezeigte abnehmbare Briicke in situ 
(nach einem Vorschlage Riechelmanns.) 

das Sichtbarwerden von Gold zu vermeiden und die Natur durch die Brucke 
deckende kunstliche Zahne bis zur tauschenden Wiedergabe der individuellen 
Farbe und Form der Zahne nachzuahmen. Diese Pflicht soUte der Zahnarzt 
schon aus asthetischem Vergnugen an seiner Arbeit zu erfullen suchen , es be
darf daher, allgemein gesprochen, keines Hinweises auf diesen Gesichtspunkt. 
In der Praxis aber stellen sich oft gewichtige Momente konstruktiver und funk
tioneller Natur der Moglichkeit entgegen, den kosmetischen Anforderungen 
vollig gerecht zu werden. Sehr gewichtige Grunde konnen dafur sprechen, 
eine prothetische Aufgabe durch eine abnehmbare Brucke zu erfullen, deren 
Verankerung an einem oder mehreren an sichtbarer Stelle stehenden Pfeilern 
nur durch Stiftfuhrungskronen moglich ist. 

Nun liegt ein Mangel der Stiftfuhrungskrone darin, daB sie nicht mit einer 
Porzellanfront versehen werden kann. Die Moglichkeit, sie als Bruckenanker 
anzuwenden, entfallt daher in allen denjenigen Fallen, in denen die kosmeti
schen Rucksichten dem funktionellen Zwecke der Prothese gleichzuordnen 
sind. Nicht nur beim weiblichen Geschlecht kann dies der Fall sein, sondern 
auch nicht selten im Munde des Mannes. 
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Ein einzelner Goldzahn kann das Antlitz in einem MaBe entstellen, daB 
der Vorteil, der durch die abnehmbare Briicke gegeben scheint, diesem Fehler 
gegeniiber nichts bedeutet. Es wird daher in solchen Fallen von der Verwen
dung der Stiftfiihrungskrone zum mindesten auf dem Eckzahn, vielfach aber 
auch auf dem ersten Pramolaren abzusehen sein. Andererseits solI man da, 
wo die Zahm:eihen wenig sichtbar sind, und in allen Fallen, in denen kosmetische 

Abb.318. Abb.319. 
Abb.318. Die mit den Pfeilern fest verbundenen Ankerteile einer abnehmbaren Sattel
briicke, die dem Ersatz von 765 456 dient, in situ. iJ triigt den Basisteil einer Stift
fiihrungskrone, der mit einer von 3 getragenen Wurzelband- (Richmond-) Krone verlotet 
ist. I! ist mit einer Wurzelkappe mit eingeli:iteter Federstifthiilse, 12 mit einer zylindrischen 

Krone fiir eine Sattelklammer versehen. (Aus Riechelmann.) 
Abb. 319. Die abnehmbare Sattelbriicke in situ. Die Lagerung der Biigel ist zu beachten. 

(Gehort zu Abb. 318.) (Aus Riechelmann.) 

Abb. 320. Die in Abb. 318 und 319 gezeigte abnehmbare Sattelbriicke von [der Seite 
gesehen; bei A Anschlag fiir den Fingernagel. (Aus Riechelmann.) 

Riicksichten in den Hintergrund treten, die groBen Vorziige, die die Stift
fiihrungskrone bietet, hoch genug einschatzen, urn sie iiberall da der Verankerung 
abnehmbarer Briicken dienstbar zu machen, wo ihre Verwendung indiziert ist. 
Unter diesen Gesichtspunkten ist auch die Verwendung der Stiftfiihrungs
kronen auf 414 in dem von uns eben besprochenen Falle zu betrachten. 

Ein weitererFall der prothetischen Deckung breiter Zahnliicken des Backen
und Molarenzahnbereiches stellt sich nach Riechelmann folgendermaBen dar: 
Es fehlen im Oberkiefer 876514568. Auf der rechten Seite sollen der 
2. Pramolar sowie der erste und zweite Molar, auf der linken Seite die beiden 



Die Anwendung der abnehmbaren Briicke. 747 
------------------------

Pramolaren und der erste Molar ersetzt werden. Der III. Molar beider 
Seiten bleibt unersetzt. 

Auf der rechten Seite dienen der Eckzahn und der erste Pramolar als Pfeiler: 
von diesen wird der Caninus mit einer Richmondkrone mit Porzellanfront ver
sehen und mit einer von dem ersten Pramolaren getragenen Stiftfiihrungs
krone verbunden. Es geschieht dies, um die Verankerung zu verstarken und 
den ersten Pramolaren gegen den sagittal gerichteten Kaudruck zu schiitzen. 
Auf der linken Seite erhalt der Eckzahn eine Federstiftkrone mit Doppelkappe 

Abb. 321. Ersatz von 7 6 5 414 5 6 7 durch eine abnehmbare Sattelbriicke. 313 sind mit. 
Wurzelkappen mit einge16teten Stifthiilsen fiir Peesostifte versehen. (Aus Riechelmann.) 

Abb.322. Abnehmbare Sattelbriicke mit Peesostiften in 3f3 eingreifend; ein Versteifungs
biigel fiihrt von der Gegend zwischen dem I. und II. Molaren der einen Seite zu derselben 
Stelle der anderen Seite. Der rechtwinklige Ansatz der Biigelenden am Sattel ist Zll beachten. 

(GehOrt zu Abb. 321.) (Aus Riechelmann.) 

und Porzellanfront, der zweite Molar eine zylindrische Krone mit umfassender 
Sattelklammer (Abb. 318) . 

Die Verankerung ist fiir eine mit breiten Satteln auf dem Alveolarwall 
ruhende Briicke, auch wenn mit einer normalen Belastung gerechnet werden 
muB, hinreichend. Der rechtsseitige nur an seinem vorderen Ende gestiitzte 
Sattel ist mit !1 gelenkig verbunden. Riechelmann empfiehlt, die Verbin
dungsstelle zwischen dem Sattel und der Kau£lache der Stiftfiihrungskrone 
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moglichst stark zu gestalten, da sie die durch den Kaudruck am starksten be
lastete Stelle ist. Der Freiendteil der Briicke wird durch einen Biigel ent
lastet, der von der Mitte des Sattels der linken Seite iiber das Gaumendach 
zu derjenigen Stelle fiihrt, die als Einwirkungsstelle der Mittelkraft anzusehen 
ist (Abb. 319). Der Umstand, daB auf ~ die Porzellanfront fehlt, bedeutet im 
Sinne unserer bei Besprechung des vorigen Falles gegebenen Ausfiihrungen 
einen Mangel, der in manchen Fallen Veranlassung geben wird, statt einer 
abnehmbaren Briicke eine Plattenprothese zu verwenden. Beziiglich der Her
stellung der Stiftfiihrungskrone und der durch sie zu schaffenden gelenkigen 
Verbindung des freiragenden Prothesenteiles verweisen wir auf das weiter vorne 
bei Beschreibung der Stiftfiihrungskrone und der Anwendung der Testplatte 
Gesagte (S. 724 und 727) . 

Abb.323. Die in Abb. 321 und 322 gezeigte Briicke in situ. (Aus Riechelmann.) 

Die nur einseitig gestiitzten Briickensattel miissen, wenn durch den Schwund 
des Alveolarfortsatzes unter ihnen Raum entsteht, so daB sie nicht mehr fest 
anliegen, unterfiittert werden. Riechelmann kontrolliert die Sattelbrucke 
in regelmaBigen Zwischenraumen sowohl auf die Federung der Befestigungs
teile und die seitens des Patienten geubte Reinhaltung, wie auch auf das feste 
Anliegen der Sattel auf ihrer Unterlage. Federn die Sattel, so werden sie mit 
schwarzer Guttapercha unterlegt und der Patient wird angewiesen, die Kiefer in 
der SchluBbiBstellung zusammenzubeiBen, aber ein Kauen zu vermeiden, damit 
nicht mehr Guttapercha unter dem Sattel fortgepreBt wird, als nach der Aus
fullung des Zwischenraumes uberschussig ist . Die Guttaperchaschicht, die an 
der Unterseite des Sattels verbleibt, wird an den Randern modelliert und dann 
nach bekanntem Verfahren durch Kautschuk ersetzt. 

Die Konstruktion der abnehmbaren Unterkieferbriicke gleicht ihrem Wesen 
und Aussehen nach sehr der Plattenprothese. Sie bildet bei urn den ganzen 
Zahnbogen herumfiihrenden Briicken einen dem Alveolarfortsatz aufliegenden 
Sattel, zu dessen Befestigung mehrteilige Anker, wie sie im Oberkiefer dem
selben Zwecke dienen, mit den vorhandenen Pfeilern verbunden sind. Handelt 
es sich urn die Anlage mehrerer Bruckenstrecken, fehlen z. B. die Backen- und 
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Mahlzahne beider Seiten ganz oder teilweise, so werden die Sattel durch Biigel 
miteinander verbunden. 

Rumpel hat 1909 auf die Verwendung eines im Unterkiefer von der einen 
zur anderen Seite gefiihrten Biigels hingewiesen, Riechelmann untersuchte 
die fUr die Anlage des Entlastungs- und Versteifungsbiigels im Unterkiefer 

Abb.324. 

gegebenen Verhaltnisse und stellte 
wichtige Gesichtspunkte fur seine 
Anwendung auf. Dadurch, daB die 
Bugel im Unterkiefer nicht einfach 
quer von einer Seite zur anderen 

Abb.325. 
Abb. 324. Die mit den Pfeilern fest verbundenen Ankerteile einer abnehmbaren Briicke, 
die dem Ersatz von 6 415 6 7 dient, in situ. f3 tragt eine Wurzelring.(Richmond- )Krone, 
die mit dem auf r:I ruhenden Basisteil einer Stiftfiihrungskrone verlOtet ist. Durch die 
Verwendung eines starken runden Riechelmannstiftes und die in zwei Ebenen rechtwinklige 
Anlage des Deckels zur Stifthiilse ist hier eine gelenkige Verbindung des linken Briicken· 
sattels vorbereitet. 51 tragt den Basisteil einer Stiftfiihrungskrone, 71 eine zylindrische 

Krone mit umfassender Sattelklammer. (Aus Riechelmann.) 

Abb. 325. Die dem Ersa.tz von 6 415 6 7 dienende abnehmbare Sattelbriicke mit 
Entlastungsbiigel von tl zu I~ (Zu Abb.324 gehOrend.) 

Abb. 326. Die dem Ersatz von 6"'4f5 6 7 dienende abnehmbare Sa.ttelbriicke in situ. 
(Zu Abb. 324 und 325 gehOrend.) (Aus Riechelmann.) 

ge£iihrt werden konnen, sondern der Bogenform des Unterkiefers folgen 
mussen, ist ein die entlastende Wirkung schwachendes Moment gegeben, 
das nur durch eine Materialverstarkung ausgeglichen werden kann. Riechel
mann fertigt den Entlastungsbugel fur den Unterkiefer aus ovalem 2 X 3 mm 
starkem Draht an, der aus elastischem 18 kar. Gold mit 20% Platiniridium
zusatz gezogen ist und legt den Bugel so tie£ unter die Zunge, daB fur den Zungen
grund, der sich mit der Zunge standig hebt und bewegt, genugend Spielraum 
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bleibt, um sich nicht an dem Biigel wund zu reiben oder zu verletzen. Der Biigel 
muB von dem in der Ruhelage befindlichen Zungengrunde mindestens 2-3 mm, 
von den den Alveolarwall deckenden Weichteilen 2 mm Abstand haben. Riechel
mann fiihrt die Enden des Entlastungsbiigels an seinen Einmiindungsstellen 
rechtwinklig auf die Sattel zu und glaubt dadurch die Spannkraft und die 
Leistung des Biigels als Entlastungsmittel zu erhahen, ein Moment, das bei 
Biigeln, die nur der Versteifung der abnehmbaren Vnterkieferbriicke dienen, nicht 

Abb.327. Abnehmbare Sattelbrticke, die dem Ersatz von 76167 dient. (Aus Rumpel.) 

in Betracht kommt. Die Versteifungsbiigel werden, je nach der Lange der Strecke, 
iiber die sie hinfiihren, starker oder weniger stark gewahlt; sie kannen durch 
das GuBverfahren hergestellt werden, da sie fUr ihren Zweck nicht elastisch 
zu sein brauchen. 

Abb. 321-323 zeigen einen Fall, in dem es sich um den Ersatz von 
7 6 5 414 5 6 7 handelt. 3[3s"iiid mit Stifthiilsenkappen versehen, auf denen 

Abb. 328. Die Ankerkronen auf5f5 mit Satteln. (Gehort zu Abb. 327.) (Aus Rumpel.) 

Stiftkappen mit Peesostiften sitzen. Diese Stiftkappen sind mit den die kiinst
lichen Zahne tragenden Satteln verbunden. Ein Entlastungsbiigel fUhrt von 
der Gegend zwischen dem I. und II. Molaren der einen Seite zu derselben Stelle 
der anderen Seite. 

Vnter Vmstanden wiirde zur Lasung derselben Aufgabe die Anlage einer 
festen Briicke 3 2 III 2 3 mit Stiftfiihrungskrone auf 313 und gelenkigen Ver
bindungen mit den Satteln der abnehmbaren Briicke in Betracht kommen. 

Abb. 324-326 veranschaulichen einen Fall, in dem im Vnterkiefer auf 
der rechten Seite der erste Pramolar und der erste Molar, auf der linken Seite 
der zweite Pramolar, sowie der erste und zweite Molar durch eine abnehmbare 
Sattelbriicke ersetzt werden sollen. Die Briicke ist an 51 und fi mit Stift
fiihrungskronen, auf 71 an einer zylindrischen Krone mit umfassender Sattel
klammer verankert und hat bei fi eine gelenkige Verbindung. Die Stiftfiih-
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rungskrone auf f4 ist mit einer auf ~ sitzenden Richmondkrone verlotet. Ein 
Entlastungsbiigel fiihrt von J67 zu 61. 

Auch fiir diese Aufgabe gibt es eine Losung durch die Kombination einer 
abnehmbaren mit einer festen Briicke. 

Wir bemerkten bereits an den bislang fiir die Anwendung abnehmbarer 
Briickenarbeiten im Unterkiefer gewahlten Beispielen eine groBe AhnIichkeit 
dieser Briickenformen mit der partiellen Plattenprothese. Bei den seither ge
zeigten von Riechelmann stammenden Fallen bleibt die Art der Verankerung 
an den Pfeilern noch mehr im Bilde der Briicke, wie dies bei man chen anderen 
Konstruktionen der Fall ist. Auch von Rumpel werden zylindrische Kronen 
mit umfassenden Sattelklammern der Befestigung und der Ubertragung eines 
Teiles der Briickenlast auf die Pfeiler dienstbar gemacht (Abb. 327-330), urn 
den vertikalen Kaudruck gleichmiiBig auf Alveolarfortsatz und Stiitzzahn zu 
verteilen, ohne die schadIichen Komponenten auf die Stiitzpfeiler wirken zu 
lassen. Wir finden hier fUr den Ubergang der eigentlichen abnehmbaren Briicke 
zur Plattenprothese charakteristische Formen, die zweifellos besonders da zur 

Abb. 329. Die abnehmbare Sattelbrticke 
ftir sich. (Gehort zu Abb. 327 und 328.) 

(Aus Rumpel.) 

Abb. 330. a Rohrenzahnkrone mit 
Zapfen. b Die Klammer mit der tiber 
den Zapfen greifenden Kappe. c Die 

Klammer in situ. (Aus Rumpel.) 

Erfiillung prothetischer Aufgaben im Unterkiefer wertvolle Dienste zu leisten 
vermogen, wo etwa die Versenkung von Federstifthiilsen nach der Art des 
vorhandenen natiirlichen Pfeilermaterials 'auf Schwierigkeiten stoBt, oder wo 
die Verwendung von Goldkronen an sichtbaren Stellen vermieden werden soIl. 

Rumpel verwendet, wenn kosmetische Gesichtspunkte im Vordergrunde 
stehen, an Stelle der Goldkrone eine Rohrenzahnkrone, an deren Wurzelplatte 
distalwarts ein starker schwalbenschwanzformiger Zapfen angegossen ist. Auf 
diesem Zapfen ruht die Klammer, die an ihrer Unterseite ein tiber den Zapfen 
greifendes Lager besitzt. Die Klammer wird statt an der Lippenseite an der 
Zungenseite breit urn die entsprechend geformte Rohrenzahnkrone herumgefiihrt, 
wahrend an der Lippenseite nur eine schmale wenig sichtbare Klammer ange
bracht oder ganz auf eine Klammer verzichtet wird (Abb. 330). 

3. Die kombinierte Anwendung abnehmbarer und fester Brucken. 
Wie wir eben sahen, bilden die Ubergangsformen einer Prothesenart zu 

der anderen wichtige Glieder in der Reihe der mit Nutzen anwendbaren Zahn
prothesen. Nicht minder bedeutsam aber als diese Ausnutzung aller Kon
struktionsmoglichkeiten an der Grenze zwischen der Briickenarbeit und der 
Plattenprothese ist die Beachtung der mannigfachen Wege zu einer vollkommenen 
prothetischen Wiederherstellung des mensch lichen Gebisses durch die Kombi
nation der Anwendung der abnehmbaren und der festsitzenden Prothese. Die 
mannigfachc Verbindung der Plattenprothese mit der festen Briicke ist langst 
von denjenigen Prothetikern, die das Ziel ihrer Arbeit stets in der Wiederher
stellung des Gesamtgebisses sehen, in ihrem Wert erkannt und in mannigfachen 
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Kombinationen ausgenutzt worden. Der Nutzen liegt hier in der Moglichkeit 
der Platte eine besonders gute Befestigung zu verschaffen und ihren Wider
stand gegen den horizontalen Kaudruck durch die innige Anlehnung an die 
feste Briicke zu verstarken. In noch hoherem Mafie als durch eine Verbindung 
der Platte mit der festen Briicke, sind die prothetisch konstruktiven Moglich-

Abb. 331. Feste Briicke, auf 4 3 1 I 1 3 
ruhend, an der sich eine dem Ersatz von 
7 6 5 I 4 5 6 7 dienende abnehmbare Briicke 
verankern soIl . .!J tragt eine Stiftfiilirungs
krone, 11: eine Wurzelkappe mit einer 
(parallel zu der Stifthiilse in !.l stehenden) 
runden Stifthiilse. Der auf 4 I ruhende 
Basisteil der StiftfiihrungskroUe und die 
auf 11. sitzende Wurzelkappe haben beide 
in zwei Ebenen rechtwinkelig zu den Stift
hiilsen verlaufende Deckel, so daB auf 
beiden Seiten eine gelenkige Verbindung 
der abnehmbaren mit der festen Briicke 

vorbereitet ist. (Nach Riechelmann.) 

Abb.332. Die abnehmbare Briicke fiir sich 
mit ~ zu !2.2 gefiihrtem Entlastungs
biigel und in !J und 11 eingreifenden 
runden Riechelmannstiften. I 3 ist durch 
eine Porzellanfacette gedeckt. (GehOrt zu 

Abb. 331.) (Nach Riechelmann.) 

keiten durch die Kombination der 
abnehmbaren mit der festen Briicke 
bereichert. 

Die feste Briicke bildet auch dabei 
den Block, an den sich die abnehm
bare Briicke entweder unmittelbar 
anlehnt, oder an dem sie durch liber 
das Gaumendach fiihrende Biigel die 
Kompensation horizontaler Kau-

Abb. 333. Die kombinierten Briicken 
in situ. (GehOrt zu Abb. 331 und 332.) 

(Nach Riechelmann.) 

Abb.334. Die Frontseite der kombinierten 
Briicken. A Anschlag fiir den Fingernagel. 

(GehOrt zu Abb.331-333.) 
(Nach Riechelmann.) 

druckkomponenten und eine Entlastung gegeniiber dem vertikalen Kaudruck 
erfahrt. Gerade die prothetische Versorgung solcher Kiefer, bei denen im 
hinteren Mundbereich die Pfeiler fiir eine Verankerung von Prothesen fehlen, 
erfahrt durch die Kombination der abnehmbaren mit der festen Briicke eine 
wertvolle Vervollkommnung. Es mull als das Verdienst Rumpels und 
Riechelmanns gelten, die Prothetik auf diesem Gebiete theoretisch durch 
die Untersuchung der zu beriicksichtigenden Verhiiltnisse, praktisch aber 
durch konstruktive Vorschlage gefordert zu haben. 
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In dem von uns besprochenen und in Abb. 321-323 gezeigten FaIle wiirde 
beispielsweise die feste Verbindung der sechs Vorderzahnstiimpfe durch eine 
Briicke den besten und dauerhaftesten Halt fiir eine abnehmbare Briicke, mit 
breiten Satteln auf dem Alveolarwall ruhend, abgeben, die durch Stiftfiih
rungskronen mit 313 gelenkig verbunden und durch einen von 61 zu 16 gefiihrten 
Entlastungsbiigel entlastet ware. 

Da, wo sich die Verwendung von Stiftfiihrungskronen aus kosmetischen 
Griinden verbieten wiirde, konnten die auf 313 ruhenden Anker der Briicke 
auah Kronen mit Porzellanfront sein. 

Vortrefflich illustriert ist der Nutzen der kombinierten Verwendung einer 
abnehmbaren mit einer festen Briicke durch die von Riechelmann durch
gefiihrte Aufgabe, den ganzen Zahnbogen in einem FaIle wiederherzustellen, 

Abb. 335. An natiirlichem Zahnmaterial im Oberkiefer vorhanden: 4 3 2 III 2 3 7. Aufgabe: 
Ersatz der fehlenden Zahne 765 456 durch die kombinierte Anwendung einer abnehm
baren Sattelbriicke mit einer festen ( chwebe-) Briicke. Die Abbildung zeigt: 1. Die von 
13 bis l2.. gefiihrte feste Briicke mit Quersattel in Ii: 2.!! mit Wurzelring- (Richmond-) 
Krone versehen und mit dem von 41 getragenen Basisteil einer Stiftfiihrungskrone ver
liitet. Letztere ist durch die Verwendung eines starken runden Riechelmannstiftes, durch 
den in zwei Ebenen rechtwinklig zur Stifthiilse angelegten Deckel und die zentrische 

Einliitung der Hiilse in den Deckel fiir eine gelenkige Verbindung eingerichtet. 
(Nach Riechelmann.) 

in dem im Oberkiefer nur die beiden mittleren Schneidezahne, die Eckzahne 
und der erste Pramolar der rechten Seite vorhanden waren, wahrend der 
Unterkiefer eine vollstandige durch Briicken wiederhergestellte Zahnreihe auf
wies (Abb. 331). 

Riechelmann setzte auf die Stiimpfe der natiirlichen Zahne des Ober
kiefers eine Briicke, an deren beiden Enden die gelenkige Verbindung mit einer 
abnehmbaren Sattelbriicke vorgesehen wurde. Es geschah dies in der Weise, 
daB.!l eine Stiftfiihrungskrone erhielt, wah rend auf ~ eine Krone mit Porzellau
front ihren Platz fand. Damit auch hier eine gewisse Drehung moglich bleibe, 
schragte Riechelmann den Stumpf labialwarts nicht ab, sondern lieB ihn ein 
wenig iiber dem Zahnfleischrande so verlaufen, daB der Deckel der ihm auf
zementierten Hiilsenkappe in zwei Ebenen senkrecht zu Hiilse und Stift lag. 
Mit Hilfe des runden Federstiftes war hier nun eine gelenkige Verbindung 

Handbuch der Zahnheilkunde. III. 3. A. 48 
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geschaffen, ohne daB die Moglichkeit, auf der Stiftkappe eine Porzellanfront 
anzubringen, verloren gegangen ware. Die Stiftkappe lieB Riechelmann 
ebenso wie den gegossenen Deckel der Stiftfiihrungskrone der anderen Seite 
ein wenig iiberstehen, um dem Fingernagel fiir die Herausnahme der Briicke 
einen Anschlag zu geben (Abb. 334) . Ein elastischer Entlastungsbiigel wurde 
von 761 zu 167 hiniibergefiihrt. Da bei der Ausdehnung der abnehmbaren 

Abb. 336. Die abnehmbare Briicke mit dem die kiinstlichen Zahne 7 651 tragenden Sattel, 
dem Deckel der Stiftfiihrungskrone und dem Riechelmannstift fiir"""'4f,'" dem Entlastungs

biigel und der in 16 eingelagerten Querreiterklammer. (GehOrt zu Abb. 335.) 
- (Nach Riechelmann.) 

, 
19.ue;'retferklam mer 

Abb.337. Die abnehmbare und die feste Briicke in situ. (GehOrt zu Abb.335 und 336.) 
(Nach Riechelmann.) 

Briickenarbeit und der erheblichen Belastung mit einer ziemlich starken Senkung 
zu rechnen war, lieS Riechelmann vor der Befestigung 0,5 mm starke Zwischen
scheiben in die Anker .!I und 11 ein. 

Wir haben in Abb. 318-320 einen Fall gezeigt, in dem der Ersatz der 
fehlenden 7651456 durch eine abnehmbare Briicke vorgenommen wurde. 
Dieselbe Aufgabe lieBe sich mit Vorteil durch die Verbindung einer abnehm
baren mit einer festen Briicke lOsen. Die feste Briicke wiirde von 13 7 gefiihrt, 
die abnehmbare Briicke aber, mit breitem Sattel auf den Alveolarwall gestiitzt, 
wiirde auf ~ durch eine Stiftfiihrungskrone eine gelenkige Verbindung erhalten 
und durch einen zwischen dem ersten und zweiten Molaren ver16teten breiten 
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Abb. 338. An natiirlichem Zahnmaterial im Unterkiefer ist vorhanden: 7 5 4 3 2 III 2 3 4. 
Aufgabe: Ersatz der fehlenden Zahne 61567 durch die kombinierte Anwendung ein~ 
abnehmbaren und einer festen Briicke. Die Abbildung zeigt: 1. Die feste von 51 zu 71 
gefiihrte Briicke mit Quersattel in 61. 2. 1'3 mit Wurzelring- (Richmond-) Krone versehen, 
die mit dem von j4 getragenen Basisteil einer fiir die Herstellung einer gelenkigen Ver-

bindung eingerichteten Stiftfiihrungskrone verlotet ist. (Nach Riechelmann.) 

Abb. 339. Die abnehmbare Briicke fiir sich mit Sattel, Stiftfiihrungskronendeckel und 
Riechelmannstift, Entlastungsbiigel und Querreiterklammer. (Zu Abb. 338 gehOrend.) 

(Nach Riechelmann.) 

Abb. 340. Die abnehmbare und die feste Briicke in situ. (GehOrt zu Abb. 338 und 339.) 
(Nach Riechelmann.) 

48* 
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elastischen Biigel entlastet werden, der in die Mitte des Briickenkorpers der 
festen Briicke mit einer Querreiterklammer eingreifen wiirde (Abb. 335-336). 

Der Basisteil der Stiftfiihrungskrone auf .!J ist zwecks starkerer Veranke
rung mit der Richmondkrone auf :u verlOtet. 

In Abb. 338-340 sehen wir dieselbe Aufgabe auf den Unterkiefer iiber
tragen. 

Fiir die umfassende Wiederherstellung des ganzen Zahnbogens des Ober
kiefers durch die Kombination einer abnehmbaren mit einer festen Briicke 
schlagt Riechelmann die in Abb. 341-344 veranschaulichte Losung vor. 

Abb.341. Vorhanden ist an natiirlichem Zahnmaterial: 32112378. Aufgabe: Wieder
herstellung des ganzen ZahnbogElns des Oberkiefers durch die kombinierte Anwendung einer 
festen und einer abnehmbaren Briicke. Die Abbildung zeigt: Die feste Briicke in situ, 
die auf 2 11 2 3 7 8 ruht, mit dem auf :u ruhenden Basisteil einer fiir eine gelenkige 
Verbindung eingerichteten Stiftfiihrungskrone verlotet ist und in 16 einen Quersattel 

aufweist. (Nach Riechelmann.) -

Abb. 342. Die abnehmbare Briicke fiir sich. (Gehort zu Abb. 341.) (Nach Riechelmann.) 

Es sind vorhanden 3 2 1 2 3 7 8. Es sind zu ersetzen 7 6 5 4 1 4 5 6. Eine 
feste Briicke wird auf 2 1 2 3 7 8 gesetzt und mit dem auf 3 ruhenden Basisteil 
einer Stiftfiihrungskrone verbunden. Durch einen starken runden Riechelmann
stift, durch den in zwei Ebenen rechtwinklig zur Stifthiilse gelagerten Deckel 
und durch die zentrische Einlotung der Stifthiilse ist die gelenkige Verbindung 
des Sattels einer abnehmbaren Briicke hergestellt, die 7 6 5 41 tragt. Von der 
Gegend zwischen ~ und 2J fiihrt ein breiter Biigel quer iiber das Gaumendach 
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und greift bei ~ mit einer Querreiterklammer in den Karper der festen Briicken
arbeit. Auch bei den Kombinationen miissen urn der Senkung des abnehmbaren 
Teiles willen die Anker, also die Stiftfiihrungskronen sowohl wie die Querreiter
klammern, mit Zwischenscheiben versehen werden. 

Die Kombination der abnehmbaren mit der festen Briicke scheint dazu 
bestimmt zu sein, in vielen nach Zahl und Anordnung der Pfeiler ungiinstigen 

.stift{iJhrung5-
krone ' 

I 

, , , 

Querreiterklammer 

Abb.343. Die abnehmbare und die feste Briicke in situ. (GehOrt zu Abb. 341 und 342.) 
(Nach Riechelmann.) 

, , 
!AT1.~chlag fur den 
7rngernagel 

Abb.344. (GehOrt zu Abb. 341-343.) (Nach Riechelmann.) 

Fallen noch eine gediegene Lasung prothetischer Aufgaben durch Briicken
arbeiten zu ermaglichen. 

4. Andere neuzeitliche Systeme abnehmbal'er Briicken. 
Es sind im vorigen Abschnitte Wege gewiesen worden, urn die fehlenden 

Zahne der Backenzahnreihe auch dann durch abnehmbare Briicken zu ersetzen, 
wenn keine hinteren Pfeiler vorhanden sind. Zum Belastungsausgleich und zur 
Kompensation der seitlichen Kaudruckkomponenten ist, wie wir gesehen haben, 
fiir diese FaIle in dem Entlastungsbiigel, ein Mittel gegeben, des sen Anwendung 
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die abnehmbare Freiendbrucke zu einer fur den Kauakt durchaus geeigneten 
Prothese macht. Man hat versucht, das gleiche Resultat zu erreichen, ohne 
von der Seite, auf der die Ziihne fehlen, auf die andere Seite hinuberzugreifen. 
Diesem Zwecke dienten die sog. Extensionsbrucken, wie sie von Chayes 
u. a. angegeben wurden. Eine solche Extensionsbrucke ist durch Abb. 345-346 
wiedergegeben. Es handelt sich hier um den Ersatz des I. und II. Molaren im 
linken Unterkiefer. Als Pfeiler fur die Brucke dienen der I. und II. Priimolar. 
Diese beiden Ziihne sind devitalisiert, ihre Wurzeln gefullt, die natiirlichen 

Abb. 345. Extensionsbriicke nach Chayes. 
Die beiden untereinander verbundenen 
Ankerkronen auf J45 mit der Feder 

(buccale Ansicht). 

Abb. 346. Extensionsbriickc nach Chayes. 
Die beiden untereinander verbundenen 
Ankerkronen auf 45] mit der Feder (lin
guale Ansicht), daneben der Sattel mit den 
Ersatzzahnen fUr r67, der an seiner Unter
seite ein Kastchen tragt, in das die Feder 

eingreift. 

Kronen abgetragen. Alsdann sind ihre 
Stumpfe mit zwei untereinander ver
bundenen Wurzelband- (Richmond-) 
Kronen mit Porzellanfront versehen. 
Die beiden auf ihren Wurzeln kriiftig 
verankerten und unter sich stark ver
bundenen Kronen bilden den Block, 
der einer kleinen, den Ersatz fur f6 
und j7 tragenden Sattelbrucke den er
forderlichen Halt geben solI. Der 
Befestigung dient ein FederschloB, das 
an der Unterseite des Sattels liegt und 
aus zwei exakt ineinanderpassenden 
Teilen besteht. An der Distalseite des 
II. Pramolaren ist eine kriiftige Feder 
angebracht (Abb.345), an der Unter
seite des Bruckensattels ein Kastchen, 
das uber diese Feder paBt und innerlich 
so geformt ist, daB die Feder in ein 
Lager einschnappt. Die kriiftige Bauart 
des Federarmes genugt der Bean
spruchung des Materials beim Heraus
nehmen und Einsetzen der kleinen 
Brucke. Ein Teil des vertikalen Kau
druckes wird von dem Arm aufgefangen 
und mit auf die Pfeiler 145 ubertragen, 
einen Teil der Last ubertriigt der Sattel 
auf den Kiefer. Die Beanspruchung 
durch den seitlichen Kaudruck wird 
durch eine flache Gestaltung der Kau
hocker gemindert, doch liegt es auf der 
Hand, daB die Pfeiler auch in trans-
versaler Richtung belastet werden und 

daB eine Hebelwirkung nicht vi:illig ausbleibt. Die Konstruktion, die nicht 
nur in Amerika, von wo sie zu uns kam, sondern auch bei uns Anwendung 
fand, kommt daher in ihrem Werte nicht der abnehmbaren Brucke gleich, die 
denselben Zweck mit weit vollkommenerem Belastungsausgleich und groBerer 
Schonung der Pfeiler erreicht. 

a) Die Roachbriicke. 
Schon bevor die Besorgnis um eine von periapikalen Herden devitalisierter 

Ziihne ausgehende Allgemeininfektion zu einer gewissen Abneigung gegen die
jenigen prothetischen Verfahren fuhrte, die eine Abtotung der Zahnpulpa und 
eine Fullung der Wurzelkaniile der als Bruckenpfeiler dienenden naturlichen 
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Zahne zur Voraussetzung haben, war man zum Teil aus Achtung vor der bio
logischen Norm, zum Teil auch, um dem Patienten die Devitalisation und 
Wurzelbehandlung zu ersparen, geneigt, auch bei der Anwendung abnehm
barer Brucken solchen System en den Vorzug zu geben, bei denen die Brucken
pfeiler lebend blieben. Nachdem die Furcht vor der fokalen Infektion erheblich 
zunahm und auch bei uns groBere Beachtung fand, wurde naturgemaB noch 
starker auf die Erhaltung der Vitalitat der Bruckenpfeiler hingearbeitet. Dieser 
Tendenz verdanken einige Systeme abnehmbarer Brucken wenn nicht ihre 
Entstehung, so doch das ver
starkte Interesse, das ihnen in 
der Fachwelt entgegengebracht 
wurde. Zu diesen Verfahren 
gehort das Roachsystem. 

Das Prinzip der Roach
brucke liegt in der Erfassung 
der als Pfeiler dienenden natur
lichen Zahne durch auBerst 
genau anliegende und aus be
sonders elastischem Golde her
gestellte Klammern. 

Ein neues Abdruckverfah
ren, das die Form der zu um
fassenden Zahne ganz exakt 
wiedergibt, und ein Material 
fur die Klammern, das die 
Federkraft des Federstahles 
besitzt, sind die unentbehr
lichen Hilfsmittel des Roach
systems. 

v Mit geteilten Loffeln werden 
von den Pfeilerkronen, fur die 
Klammern angefertigt werden 
sollen, Abdrucke genommen. 

Die Form der natiirlichen 
Kronen wird vollig unver
andert gelassen. Es wird nicht 
an ihnen geschliffen, damit 
keine Schwachepunkte fiir die 
cariose Infektion entstehen. 

Abb.347. Ein geschlossener Abdruck nach Roach. 

Abb.348. Ein gesprengter Abdruck nach Roach. 

Abb. 349. Der abnehmbare Griff des Roachschen 
Abdruckloffels. 

Die Roachabdruckmasse, die der Abformung der Kronen dient, wird, in 
rahmartiger Konsistenz angeruhrt, in einen fiir den betreffenden Zahn passen
den AbdrucklOffel gebracht, der aus zwei durch einen Schieber zusammen
gehaltenen Teilen besteht. Nach dem Erharten der Masse wird der Schieber 
herausgezogen und der Abdruck an der Schlitzstelle des Loffels in zwei Teile 
zersprengt (Abb. 347-349). Damit sich der Abdruck dabei in zwei gleiche 
Teile teilt, sind den Loffeln kleine Messerchen angestanzt, die in den Abdruck 
eingreifen und in der Mitte eine Rinne anlegen, der der Bruch beim Zerspringen 
des Abdruckes folgt. Nachdem die beiden Hiilften des Abdruckes vorsichtig 
von dem Zahn abgehoben und wieder in den AbdrucklOffel gebracht sind, wird 
der Loffel wieder zugeklappt und der Metallschieber wieder eingeschoben. Der 
Abdruck darf jetzt keinen Spalt oder Fehler aufweisen; jede Korrektur, die 
etwa vorgenommen werden muBte, wurde das Modell unbrauchbar machen, 
da die Klammer, die nach demselben gearbeitet werden soll, haarscharf um 
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den Zahn passen muB. Beim Abdrucknehmen ist darauf zu achten, daB auf 
allen Seiten eine hinreichend dicke Schicht Abdruckmasse zwischen dem Zahn 
und der Loffelwand bleibt; man muB sich beim Abdrucknehmen davor huten, 
daB der Abdruck verwackelt wird, jede kleine Bewegung kann in dieser Hin
sicht verhangnisvoll werden. Der Abdruck wird mit verdunntem Wasserglas 
ausgepinselt, getrocknet und mit einer besonderen Modellmasse ausgegossen. 
Nach dem Erharten dieser Masse wird der Abdruck in kochendes Wasser 
gebracht. Die Abdruckmasse wird, nachdem das Ganze 2-3 Minuten gekocht 
ist, so weich wie Glaserkitt und laBt sich leicht von dem PositivmodellloslOsen. 

Nachdem das fertige Modell uber der Bunsenflamme getrocknet ist, ka.nn 
die Klammer modelliert werden. Ais Material fur die Wachsform dient Blau
wachs mit weiBem Bienenwachs im Verhaltnis 2: 1 gemischt. Das Wachs wird 
in flussigem Zustand mit dem Haarpinselchen auf das Modell aufgetragen und 
die Klammer so modelliert, daB ihr Mittelstuck am starksten ist und die Schenkel 
nach den Enden hin schwacher werden. Nur der yom Schmelz geschiitzte Teil 
der Krone darf von der Klammer bedeckt werden, auch darf diese an den Seiten
wandungen nicht zu weit uber die Rundung des Kronenkorpers hiniibergreifen, 

Abb. 350. Eine Roachklammer in Wachs 
modelliert auf dem GuBkonus. 

Abb. 351. Die Roachklammer fUr einen 
Schneidezahn. Die AufbiBstelle des 

Gegenzahnes ist freigelassen. 

damit weder die Zahnsubstanz von der Klammer arrodiert, noch der ganze Zahn 
zu fest erfaBt und beim Hineinsetzen und Herausnehmen der Prothese allmahlich 
gelockert wird. Da, wo der ZusammenbiB mit den Gegenzahnen es gestattet, 
kann man die Klammer in die Fissuren der Kauflachen hinein auslaufend model
lieren (Abb. 350). 

Die Roachklammer laBt sich auch auf Eck- und Schneidezahnen verwenden, 
bei der Modellierung muB hier in besonderem MaBe dem BiB Rechnung getragen 
werden, indem die von den Gegenzahnen getroffene Stelle des Zahnruckens 
freigelassen wird. Aus kosmetischen Rucksichten wird die Klammer an den 
dem Auge zuganglichen Zahnen nur tiber die palatinale bzw. linguale und urn 
die approximalen Seiten gefiihrt, auf die labiale Seite darf sie an solchen Zahnen 
nur wenig ubergreifen. Die approximale Partie der Klammer braucht nur 
0,3 mm stark zu sein (Abb. 351). 

Das Modell wird mit der auf ihm modellierten Klammer eingebettet und 
der GuB der letzteren nach dem bekannten Verfahren vorgenommen. 

Ais Material fUr die Roachklammer wurde ursprtinglich das amerikanische 
"Casting Clasp-Gold" verwendet. Wienand hat an die Stelle desselben das 
sQg. "Stahlgold" gesetzt, das in zwei verschiedenen Zusammensetzungen ge
liefert wird. Die erste derselben entspricht an Feingehalt und Federung dem 
genannten amerikanischen Golde, wahrend die zweite Legierung etwas geringer 
an Feingehalt, aber von groBerer Elastizitat ist. 
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Die fertig gegossene Klammer darf nur an ihrer AuBenseite bearbeitet, an 
der Innenseite aber, mit der sie dem natiirlichen Zahn anliegen soll, nur von 
ihr anhaftenden GuBperlen usw. befreit werden. Jede Bearbeitung der Innen
seite der Klammer beeintrachtigt ihren Sitz. Wenn das beachtet wird, liegt 
die Klammer dem Zahnkorper sehr genau an und findet vermoge ihrer Feder
kraft und Harte einen vortrefflichen Halt an demselben. 

Nachdem die Klammern auf die Zahne gesetzt sind und man sich von ihrem 
einwandfreien Sitz iiberzeugt hat, wird zunachst von der palatinalen Seite 
mit einem Halbloffel ein Abdruck genommen, der die Halfte der Kauflache 
und des Alveolarwalles bedeckt. Die buccale Seite des Abdruckes wird, nach
dem derselbe erhartet und aus dem Munde entfernt ist, glatt beschnitten und 
mit Fiihrungsschnitten versehen. Die Flache wird eingeolt und die Abdruck
halfte wieder an ihren Platz im Munde gebracht. Dann nimmt man mit dem 
fiir die buccale Seite bestimmten AbdrucklOffel die zweite Abdruckhalfte. 

Abb. 352. Abdriicke fiir die Herstellung des Arbeits- (Lot-) Modelles mit den in situ 
befindlichen Roachklammern. 

Die einander zugekehrten Seiten der beiden Abdriicke liegen einander ganz 
genau an (Abb. 352); sie werden, nachdem die Klammern in sie eingesetzt und 
in ihnen fixiert sind, mit Roachmodellmasse ausgegossen. Auf dem aus der 
Roachmodellmasse hergestellten Modell haben die Klammern die ihnen zu
kommende Stellung. Sie diirfen niemals von diesem Modell abgenommen 
werden, ehe im weiteren Verlauf der Arbeit der Sattel zwischen ihnen modelliert 
und auf dem Modell zwischen sie eingelotet ist. Die Modellierung und der GuB 
des Briickensattels, die Verlotung desselben mit den Klammern, sowie das Auf
stellen und die Befestigung der kiinstlichen Zahne wird in der iiblichen Weise 
vorgenommen. Die Zahne konnen wie bei jeder anderen Briickenarbeit ein
zementiert oder durch Kautschuk befestigt werden. Auch Rohrenzahne konnen 
auf dem Sattel Verwendung finden. Bei der VerlOtung des Sattels mit der 
Klammer ist darauf zu achten, daB eine starke Verbindung entsteht. 

Die Frage, ob es berechtigt ist, die Roachbriicke anzuwenden, muG ill be
jahendem Sinne beantwortet werden, wenn man die Befestigung anderer heraus
nehmbarer Prothesen (Platten) durch Klammern gutheiBt, die natiirliche Zahne 
umgreifen. Ein Nachteil wird in der Ge£ahr, daB diese Zahne leiden konnen, 
stets zu sehen sein. Eine griindliche tagliche Reinigung der Roachbriicke und 
der von ihr umfaBten Zahne ist erforderlich. 
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Der Frage der Schadigung der naturlichen Zahne durch eine Umklammerung, 
wie sie bei Klammerbrucken notig ist, ist neuerdings u. a. Bock mit besonderem 
Ernst nachgegangen. Bock sieht in der Erfassung der naturlichen Zahne durch 
angegossene Klammern eine geringere Gefahr fur den Zahnschmelz, wie sie 
bei der Verwendung gebogener Blechklammern zur Befestigung von Prothesen 
g{lgeben war. Verschiedene Momente sprechen dabei ursachlich mit. Wahrend 
die gegossenen Bruckenklammern der naturlichen Krone fest und ruhig an
liegen, nicht am Schmelze scheuern und keinen Unterschlupf fUr Unsauberkeiten 
bieten, reiben die Rander der Blechklammern oft die Stellen des Schmelzes, 
denen sie anliegen, durch, auch bilden sie meist Nischen und Winkel, in denen 
sich Speisereste ablagern und zersetzen konnen. Hinzu kommt, daB die Blech
klammern fruher zumeist urn den Zahnhals gelegt wurden, also an diejenige 
Stelle des Zahnes, an der der Schmelz an sich schwacher ist, wahrend die heutige 
gegossene Bruckenklammer die Stelle des groBten Zahnumfanges und damit 
auch der groBten Schmelzdicke umfaBt. SchlieBlich ist noch zu bedenken, daB 

Abb. 353. Eine dem Ersatz von 145 6 
dienende Roachbriicke in situ, von der 

Buccalseite aus gesehen. 

Abb. 354. Die in Abb. 353 gezeigte Briicke 
von der Palatinalseite gesehen. 

sich das federnde Platingold, das fur die Herstellung der gegossenen Klammern 
Verwendung findet, weit sauberer halt, wie das fruher zu Blechklammern ver
arbeitete 18karatige Goldblech. 

Die Moglichkeit del' Anwendung del' Roachbriicke ist in vielen Fallen durch 
den Zustand und durch die Stellung, insbesondere durch eine erhebliche Diver
genz odeI' Konvergenz del' Pfeilerzahne eingeschrankt. 

Uber die Anwendung del' Roachbrucke haben Bolte, dem wir in unserer 
Darstellung folgen, Mann, Frey u. a. in gunstigem Sinne berichtet. 

b) Die Chayesbriicke. 

Ais del' modernste Bruckentyp, den die zahnarztliche Prothetik besitzt, 
ist wohl die bewegliche abnehmbare Brucke zu bezeichnen, die von dem ameri
kanischen Zahnarzte Herman E. S. Chayes ersonnen und bekanntgegeben ist. 

Der fur ihre Konstruktion leitende Gedanke ist die Erkenntnis, daB die 
normale Beweglichkeit der Zahne ein wesentlicher Faktor fur die Gesunderhaltung 
del' Umgebung der Zahnwurzeln, insbesondere fur die Erhaltung del' Elasti
zitat des Zahnfaches ist. Da die Bewegung del' Zahne im Kauakte den inter
mittierenden Druck abgibt, del' als Reiz fur die normale Blutzufuhr erforder. 
lich ist, muB dieses biologische Moment auch bei den als Bruckenpfeilern dienen
den Zahnwurzeln wirksam erhalten werden. Diese bereits friiher von Boitel 
u. a. aufgestellte, von uns in dem Abschnitte, der von den festen Briicken mit 
einseitig labiler Verankerung handelt, besprochene Forderung erfUllt Chayes 
dadurch, daB er zwischen dem Sattel und den Ankern seiner Brucke eine Ver
bindung herstellt, die den Pfeilern eine gewisse Beweglichkeit laBt und im 
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Kauakte durch den Sattel den intermittierenden Druck auf das Brucken. 
fundament verstarkt. 

Cager ( J'fatrb:e71) 
fUr-die ;;(ap(en 

I 

Abb. 355. Bewegliche abnehmbare Briicke nach Chay es. ~ ist zu ersetzen, in !l und 71. 
die als Briickenpfeiler dienen, sind GuJ3fiillungen eingeJassen, die Lager (Matrizen) fiir die 

Zapfen zeigen. (Aus Chayes.) 

Die in dil' .eager 
eingreljenden 
Zapfen 

, ' , " 

Abb.356. Bewegliche abnehmbare Briicke nach Chayes in situ; die Abbildung zeigt das 
Eingreifen der Zapfen in die Lager. (Aus Chayes. ) 

Die Chayes-Brucke ist eine ahnehmbare Sattelhrucke, die an dem mesialen 
und distalen Ende ihres Korpers je einen flachen in mastico-gingivaler Rich
tung verlaufenden gespaltenen Zapfen triigt. Diese federnden Zapfen sind 
genau parallel gerichtet und greifen in Matrizen oder Lager ein, die in den der 
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Lucke zugekehrten Wanden der Anker angebracht sind. Als Anker dienen vor
nehmlich GuBfullungen. Falz und Lager zusammen bilden gewissermaBen ein 
SchloB, das die Verbindung zwischen dem Bruckenkorper und den Ankern 
herstellt. 

Die ineinander eingreifenden Teile des einzelnen Schlosses mussen so in
einander passen, daB sie den fur den Sitz der Brucke genugenden Halt anein
ander finden und doch den Pfeilern und dem Sattel hinreichende Beweglichkeit 
lassen. Die korrespondierenden Teile aller an einer Brucke'verwandten SchlOsser 
mussen vollig parallel gerichtet sein. 

Ein exaktes Ineinandergreifen der Teile des einzelnen Schlosses ist dadurch 
gewahrleistet, daB dieselben in besonderen Laboratorien maschinell herge
steUt und dem Zahnarzte in verschiedenen GroBen fertig zur weiteren Ver
arbeitung geliefert werden. Zur nachtraglichen Regulierung der Weite der 

Abb.357. Das Messen der Entfernung der Pfeiler voneinander durch den 
Chayes-Parallelometer. (Aus Chayes.) 

Matrize dienen besondere Zangen. Fur die Herstellung der Parallelitat zwischen 
den Teilen mehrerer SchlOsser, die an einer Chayesbrucke Verwendung finden 
sollen, sind von dem Autor eigene Hilfswerkzeuge konstruiert worden, unter 
denen ein Parallelometer von besonderer Bedeutung ist, da er wahrend des 
gesamten Herstellungsverlaufes der Chayesbrucke mannigfaltige Anwendung 
findet. Mit Hilfe dieses Parallelometers laBt sich die Stellung der Pfeilerzahne 
zueinander, sowie die Richtung ihrer Wande kontrollieren und die Entfernung 
derselben voneinander abmessen (Abb. 357). Der Parallelometer dient ferner 
zur parallelen Einlassung der SchlOsser in die Anker der Brucke und zur Ein
schaltung zweier Steine oder Bohrer in das sog. Parallelbohrhandstuck, das 
zwei Bohrkopfe besitzt, die zusammen oder einzeln gebraucht werden konnen. 
Wenn man mit zwei Bohrern oder Steinen (Abb. 358) zugleich arbeiten will, 
stellt man die Bohrkopfe in derjenigen Distanz zueinander fest, die man vorher 
mit dem Parallelometer ais fur die gieichzeitige Bearbeitung der sich gegen
uberliegenden Pfeilerwande in Betracht kommend fand, und schaltet dann die 



Die Chayes-Briicke. 765 

Bohrer und Steine ein, die in dem Parallelbohrhandstiick, wie der Name sagt, 
stets gleichgerichtet stehen. Will man nur an einem Zahn arbeiten, so laBt sich 
der eine Bohrkopf durch eine Umdrehung aus dem Wege raumen. 

Mit der Anlage der Kavitaten fiir die Einlagefiillungen, die als Anker dienen, 
beginnt die Herstellung der Briicke; das Einschleifen der beiden Kavitaten 
laBt sich mittels des Parallelbohrhandstiickes nicht bis zur fertigen Ausarbeitung 
der Lager durchfiihren, in den meisten Fallen gibt das gleichzeitige Einschleifen 
mit zwei Steinen nur den sicheren Anhalt fiir die Anlage der Kavitaten 
(Abb. 358). Diese werden alsdann mit Einzelsteinen weiter bearbeitet und in 
Kastenform so angelegt, daB die Kavitat in die Kauflache iibergreift, so daB 
die 'Einlagefiillung stark verankert wird. Von den fertig praparierten Pfeiler
zahnen werden Abdriicke mit Kerrmasse genommen und diese mit Amal
gam ausgefiillt, so daB man Positivmodelle aus Metall erhalt, die die Pfeiler-

Abb. 358. Gleichzeitige Bearbeitung der Pfeiler fiir eine Chayesbriicke mit Hilfe des 
Parallelbohrhandstiickes. (Aus Chayes.) 

zahne und die Kavitaten sehr genau wiedergeben. In diesen Metallzahnen 
werden die Inlays aus GuBwachs modelliert und dabei bereits der Raum fiir 
die Matrize (d. h. den in die Fiillung einzulotenden Teil des Schlosses) ausgespart. 
Nachdem die Wachsform der Inlays im Munde einprobiert ist, wird sie gegossen 
und wieder einprobiert. Zeigt es sich, daB die Inlays genau passen, so wird ein 
Gipsabdruck genommen, wahrend sich die Fiillungen in den Kavitaten befinden. 
In diesem Abdruck werden die vorher angefertigten Metallzahne mit den in sie 
eingefiigten Inlays eingesetzt, dann wird der Abdruck ausgegossen. Man gewinnt 
dadurch ein Positivmodell, das die Mahlzahne mit den in ihnen sitzenden GuB
flillungen tragt, auf dem also die fiir die weitere Arbeit besonders wichtigen 
Partien sehr scharf ausgepragt und widerstandsfahig sind. Es werden nun auf 
dem Modell in den Inlays die Lager fiir die Matrizen des Schlosses so erweitert, 
daB Raum genug flir ihre parallele Einlassung entsteht. Es geschieht dies mit 
Hilfe des Parallelometers, in den statt der Richtstifte Trager fiir die Matrizen 
(sog. Mandrels) eingespannt werden (Abb. 359). Die Matrizen werden quer 
iiber die Tragerenden geschoben, in die Lager eingepaBt und mit dem Bohrer 
noch so viel -mehr aus dem Inlay ausgeschachtet, daB beide Matrizen in der ihnen 
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Abb. 359. Der Chayes-Parallelometer in seiner Anwendung bei der Einlassung der Matrizen 
in die Gul3fiillungen. (Aus Chayes.) 

Abb.360. Die Herstellung der Verbindung zwischen dem Sattel und in den Matrizen 
steckenden parallel gerichteten federnden Zapfen. (Aus Chayes.) 

zukommenden SteHung in die Hohlungen hineinpassen. Bei dieser Adaptierung 
werden die in den Pieilern sitzenden Inlays mit Gips bedeckt, um sie in ihrer 
SteHung festzuhalten. 

Es folgt nun die Verli:itung der Matrizen mit den EinlageftiHungen. Zu
nachst wird die eine Matrize in der mit dem Parallelometer ftir sie bestimmten 
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SteHung mit der EinlagefiiHung durch Klebewachs verbunden, der Parallelo
meter herausgezogen und an Stelle des Parallelometerarmes, der in der Matrize 
saB, ein Graphitstabchen, das genau in die Matrize hineinpaBt, in diese hinein
gesteckt. Dann wird die Einlagefiillung mit der Matrize und dem in ihr stecken
den Kohlenstabchen yom Modell abgehoben und eingebettet. Bei der nun 
stattfindenden EinlOtung der Matrizen in die Einlagefiillung wird an den Matrizen
randern eine Verstarkung angebracht, die zu den maschinell hergestellten SchloB
teilen gehOrt. 

Nachdem die eine Matrize eingelotet ist, wird die Einlagefiillung wieder 
auf das Arbeitsmodell gebracht und durch einen GipsaufguB fixiert. Dann wird 
der eine Arm des Parallelometers in die eingelOtete Matrize gesteckt, der andere 
Arm in diejenige, die in die GuBfiillung des anderen Briickenpfeilers eingelOtet 
werden solI. Die Stellung dieser Matrize wird nun nochmals nachgepriift und 
evtl. mit dem Bohrer die Hohlungen in der GuBfUllung erweitert, in der die 
Matrize Platz finden solI. Wenn auch diese Matrize richtig steht, wird sie mit 
Klebewachs befestigt und bei ihrer Einlotung ebenso verfahren, wie wir es eben 
fUr die andere Matrize beschrieben 
haben. Abb. 359 zeigt die beiden GuB
fUllungen mit den beiden Matrizen 
in ihren Lagern. 

Die Herstellung der Chayesbriicke 
ist jetzt so weit vorgeschritten, daB 
die stark verankerten Einlagefiillungen 
sich provisorisch an ihrem Platz be
finden und die Matrizen, in die die 
flachen gespaltenen Zapfen der SchlOs
ser eingreifen sollen, parallel gerichtet 
in sich tragen. Man geht jetzt an die 
Herstellung des Briickenkorpers. Der 
Sattel wird modelliert, die Zahne 
aufgestellt. Chayes benutzt fUr seine 
Briicke Rohrenzahne, dementspre

Abb. 361. Federzapfen und Hiilse des Feder
geschiebes nach GoHo bin. 

a Federzapfen, b Hiilse. 
(Aus Klughardt.) 

chend werden beim GieBen des Sattels auf demselben Stifte und die Zahne 
buccalwarts umgreifende niedrige Fassungen angebracht. An den Enden des 
Briickenkorpers muB nun zur Anbringung der in die Matrize eingreifenden 
Zapfen Raum geschaffen werden. Zu diesem Zweck wird yom Golde des 
Sattels und von den den GuBfiillungen anliegenden Flachen der kiinstlichen 
Zahne so viel fortgeschliffen, daB flir die Verbindungsteile Platz genug bleibt. 
Abb. 360 zeigt den Sattel mit den Stiften und den Umfassungen fiir die 
Rohrenzahne, ferner die Herstellung der Verbindung zwischen dem Sattel 
und dem in die Matrize eingreifenden Zapfen. Die fertige Brlicke in situ ist 
bereits in Abb. 356 gezeigt. 

Die Chayesbriicke findet nicht nur im Bereich der Backenzahne, sondern 
auch zum Ersatz von Vorderzahnen Anwendung. Flir alle Zahnkategorien 
sind die der Verbindung zwischen dem Briickenkorper und den in die Pfeiler 
eingelassenen Anker dienenden SchloBteile in entsprechender Abmessung fertig 
Zll beziehen. 

Der komplizierte Herstellungsvorgang einer Chayesbriicke verlangt ein volliges 
Vertrautsein mit der maschinellen Anfertigung und Verwendung der einzelnen 
Teile und der Handhabung der besonderen Werkzeuge; er erfordert eine Ver
tiefung in das System, die nur durch das eingehende Studium der iiber sie er
schienenen Spezialliteratur gewonnen werden kann. 
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Es werden heute vielfach an den Chayesbrucken die Federgeschiebe nach 
Gollobin verwandt. 

Klughardt beschreibt dieselben folgendermaBen: 
"Der Federschieber besteht aus dem Bruckenteil, dem Federzapfen (s. Abb. 361a) 

und dem Ankerteil, einer HUlse (s. Abb. 361 b), welche in die EinlagefUllungen oder in 
die Kronenanker versenkt wird. Der Briickenteil ist ein fester, massiv hergestellter Korper, 
der aus einer hochkaratigen Gold-Platin-Palladiumlegierung besteht. Die Basis und die 
der HUlse zugewendete Flache des Korpers tragt eine V-formige Rille, in welche eine aus 
einem auBerordentlich elastischen Material gezogene Feder von gleichfalls V-formigem 
Querschnitt mit 23karatigem Goldlot einge16tet ist. Diese V-formige Rille bedeutet keine 
Schwachung fUr den Korper, sie gestattet vielmehr eine fUr eine Feder besonders zweck
maBige Konstruktion. 1m Kopfteile des Bruckenkorpers, also in dem in der HUlse ver
ankerten Teil, ist die Feder lose; sie ist also nur an der Basis des Korpers festgelotet. 

Wird der Briickenteil in das Lager eingeschoben, so wird die Feder nach einwarts 
gedriickt, eine Drehung der Anker ist durch diese Konstruktion ausgeschlossen. Er sitzt 
absolut fest in der HUlse. Die HUlse ist aus reinem Platin hergestellt. Ihre Fliigel sind 
besonders verstarkt. Dadurch, daB der Bruckenteil aus einer harteren Legierung als die 
HUlse hergestellt ist, wird die Abnutzung des Geschiebes betrachtlich vermindert. 

Der Gollobinsche Federschieber wird in drei GroBen hergestellt: schmal, mittel und 
groB. Durch seine geringen Dimensionen laBt er sich nicht allein als Attachement fUr 
Seitenzahnbrucken, sondern auch fUr Frontzahnbrucken verwenden." 

c) Die geteilte abnehmbare Brlicke nach Moffit. 
Mannigfache andere Ankerkonstruktionen sind fur die abnehmbare Brucke 

ersonnen worden, insbesondere solche, die es erlauben, die Vitalitiit des Brucken
pfeilers zu erhalten. Beachtenswert ist eine Doppelfederverankerung nacb 
Moffit, die Klughardt wie folgt beschreibt: 

b d e 

Abb.362. Die Anker der abnehmbaren Briicke nach Moffit. (Aus Klughardt.) 

Sie besteht aus einer aus GuBklammermetall angefertigten Doppelfeder, die in einem 
mit Platinfolie ausgeschlagenen Inlaylager ruht. Dieser Doppelfederanker findet am vitalen 
Pfeiler (Abb. 362a) Verwendung. Die Doppelfederverankerung besteht aus einer aus zwei 
flachen Stiicken GuBklammermetall zusammengeloteten Feder, die nach der Form der 
Kavitat des Zahnes hergestellt ist (s. Abb. 362a). Die Herstellung dieser Feder geschieht 
auf folgende Weise: "Nach der Pra para tion der Ka vitat schneidet man, der Form der Ka vitat 
entsprechend, zwei Stucke aus GuBklammermetall etwas kleiner als die Kavitat ist, aus. 
Darauf 16tet man beide Teile am auBeren Ende mit 20karatigem Goldlot zusammen, und 
zwar so, daB das Lot nicht an den Seiten uberflieBt (s. Abb. 362b). Um zu verhindern, 
daB das Lot zwischen die Stucke flieBt, legt man eine diinne Glimmerscheibe dazwischen. 
Nach dem Loten wird die Doppelfeder zur gewUnscliten Form befeilt und ein Stiick Platin
folie um die Feder anpoliert (s. Abb. 362c). Auf diese Weise wird eine HUlse gewonnen, 
die in das Inlay versenkt werden soli. Um die HUlse zu versteifen, was aber nicht unbedingt 
notig ist, uberschwemmt man sie mit 22karatigem Gold oder 20karatigem Goldlot. Wenn 
die Hiilse in der Wachsform des Inlays eingesetzt ist, wird die Feder entfernt. Darauf werden 
zwei diinne Graphitstiftchen in der mit Einbettungsmasse beschickten Hiilse befestigt. 
Die Graphitstiftchen mussen aus der HUlse herausragen, damit nach dem Abdampfen des 
Wachses in der GuBmuffel eine Verschiebung der Folienhiilse und eine Lockerung des Ein
bettungskernes in der Hohlform verhindert wird (s. Abb. 362d). Nach dem GuB des Inlays 
(s. Abb. 362e) befindet sich die Platinhulse in der gleichen Lage im Goldinlay, wie es Yorher 
im Wachsabdruck war. Die Platinhiilse kann, um die Lage der F6der genau im Munde 
festzulegen, zusammen mit dcm Wachsabdruck bereits Yorher im Munde einprobiert werden, 
oder man kann sie auch auf einem Gipsmodell nach erfolgter Markierung der Lage des 
Attachements einprobieren." 
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Eine geteilte abnehmbare Briicke nach Moffit zeigt Abb. 363. 
Die Verankerung findet diese Briicke mesial durch eine oben beschriebene 

Federklammer (Abb. 363b), distal durch einen Zapfen eines Federstiftinlays 
(Abb. 363d), der in einen entsprechendenAusschnitt der Briicke greift (Abb. 363e) 
und ein Emporgleiten derselben verhindert. Das Federstiftinlay findet sein 
Lager wieder in einem Rohrchenstiftinlay des devitalisierten Molaren (Abb. 363a.) 
Abb. 363f zeigt die Briicke in situ. 

c 

d 

c 
Abb.363. Die geteilte abnehmbare Briicke nach Moffit. (Aus Klughardt.) 

d 

d 

e 
Abb.364. Die Aufsitzklammer nach Moffit. (Aus Klughardt.) 

Fiir die Verwendung als Briickenanker abnehmbarer Briicken bei Pramolaren 
und Molaren, denen eine feste Okklusion fehlt, insbesondere bei gekippten 
Zahnen, erscheint die Moffitaufsitzklammer brauchbar, die gleichzeitig mit 
der Anklammerung der Briicke an den Zahnen eine Erhohung ihrer Kauflache 
(BiBerhOhung) bewirkt. Die Moffitklammer besteht dementsprechend aus 
einer mit mehreren Armen von der Kauflache her iiber den Zahnkorper greifenden 
Klammer mit einer den jeweiligen BiBverhaltnissen entsprechend modellierten 
Kau£lache, in deren Mitte der Mitteistift der Klammer so eingelOtet ist, daB die 
Klammerarme freibleiben und nichts an Elastizitat einbiiBen (Abb. 364). 

Handbuch der Zahnheilkunde. III. 3. A. 49 
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Hinsichtlich des Herstellungsganges verweisen wir auf die Darstellung 
Klughardts 1. 

Auch Bock berichtet ausfuhrlich uber die Selbstanfertigung von Geschieben 
fur abnehmbare Bruckenarbeiten 2. Man lese die Einzelheiten nacho 

Unter anderem beschreibt Bock auch eine in Amerika viel angewandte 
Maschine (the marvel dental machine), die es ermoglicht, durch einfachenHand
druck an beliebigen Stellen der Ringe und Kronen, die als Be£estigungsteile 
abnehmbarer Brucken dienen sollen, Knopfe und Nuten einzupressen, die ein 
Tiefergleiten der Brucken verhindern. Solche in Abb. 365 und Abb. 366 bild
lich wiedergegebenen Brucken erinnern durchaus an Konstruktionen, die bereits 
in der Fruhzeit der Bruckenarbeit zur Anwendung kamen und von uns auf 
Seite 711 u. 712 beschrieben sind. 

Abb. 365. Die Briicke vor dem 
Einschnappen. (Aus Bock.), 

Abb. 366. Die festgesetzte Briicke. 
(Aus Bock.) 

Schlu13wort. 
Ein Uberblick uber die mannigfaltigen, auf dem Gebiete der zahnarztlichen 

Prothetik zur Anwendung kommenden Bruckenformen zeigt, wie wir bereits 
eingangs dieses Kapitels hervorhoben, die immer mehr hervortretende Be
herrschung der Bruckenkonstruktionen und ihrer Anwendung durch wissen
schaftliche Gesichtspunkte. Wir sehen zugleich eine wachsende Bereicherung 
der technischen Hilfsmittel und eine Verfeinerung der Konstruktionen, durch 
die es erst moglich wird, allen biologischen Momenten zu entsprechen, die fur 
die Erganzung des menschlichen Gebisses durch die Bruckenarbeit wichtig 
sind. Dieser Entwicklung sollte die wissenschaftliche Auffassung prothetischer 
Aufgaben entsprechen, die der Zahnarzt durch die Bruckenarbeit praktisch 
zu erfiiHen hat. Auch solIte sein technisches Konnen und Denken das Gebiet 
und aHe auf ibm gegebenen Moglichkeiten beherrschen. In der vorliegenden 
Arbeit versuchten wir, den Studierenden und den Praktiker, der in dieser 
Richtung voranzuschreiten strebt, durch die AufschlieBung des Gesamtgebietes 
und die Beleuchtung der von wissenschaftlich und praktisch hervorragenden 
Prothetikern gegangenen Wege zu fordern. Wir sind uns wohl bewuBt, daB 
damit kaum mehr als die Grundlage fur eine weit fruchtbarere und umfassen
dere Bearbeitung des Gebietes gegeben ist. 
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Die Befestigungsarbeit. 
(Stiitzung gelockerter natiirlicher Zahne.) 

Von 

Prof. Dr. Chr. Bruhn, Dusseldorf. 

Mit 118 Abbildungen im Text. 

Einleitung. 
Dem Arbeitsziele nach, das sich auf die Erhaltung natiirlicher Zahne richtet, 

ist die Be£estigungsarbeit eine Disziplin, die nicht der Prothetik, sondern der 
konservierenden Zahnheilkunde zuzuzahlen ist. 

Nach dem Wesen der Arbeit selbst aber, nach den Gesichtspunkten, die 
fiir ihre Durchfiihrung zu beachten sind, und nach den Arbeitsvorgangen, die 
in ihrem Verlaufe einander £olgen, iiberwiegen die Beziehungen zur Prothetik 
so sehr, daB es richtiger erscheint, die Verfahren zur mechanischen Stiitzung 
gelockerter natiirlicher Zahne als Lehrgegenstand in dem Abschnitt "Pro
thetik" unterzubringen. 

All gem e in e r T e il. 
Ursachen der Lockerung. Nach den Ursachen, die zur Lockerung ein

zeIner Zahne oder ganzer Zahnreihen des menschlichen Gebisses £iihren, haben 
wir zu unterscheiden zwischen einer Lockerung, die durch abnorme Druck
verhaltnisse veranlaBt wurde, zwischen einer solchen, die auf atrophische Vor
gange in der Umgebung der von ihr betro££enen Zahne zuriickzufiihren ist, 
und schlieBlich einer durch entziindlich-infektiose Erkrankungen des Zahn
faches verursachten Lockerung. 

Der ersten Gruppe haben wir diejenigen FaIle zuzuzahlen, in denen offen
sichtlich auBere Ursachen die Lockerung verschuldet haben. Wenn durch 
Trauma eine Verletzung des Alveolarfortsatzes des Kiefers eintrat, oder wenn 
auBere Gewalt unmittelbar auf die Zahne wirkte und diese aus ihrer Stellung 
lOste, tritt in der Mehrzahl der FaIle durch die Heilung von selbst ein Wieder
festwerden der Zahne ein. In manchen ungiinstigen Fallen jedoch wird die 
Lockerung bestehen bleiben, und man wird sich der auBeren Verletzung als 
ihrer Ursache zu erinnern haben. 

Neben dieser in plOtzlicher Einwirkung einer auBeren Gewalt liegenden Ur
sache fiir die Lockerung miissen wir die letztere haufig in dem langsam wirken
den Druck des Gegenbisses, und zwar entweder in einer Uberlastung einzelner 
Zahne oder in dem einseitigen Auftreten der Gegenzahne suchen. Auch mangel
hafte oder ganzlich fehlende Artikulation fiihrt haufig zur Lockerung einzelner 
Zahne oder ganzer Zahnreihen. Bei beginnender Atrophie des Alveolarrandes 
ist das erste und zunachst einzige Symptom das Zuriicktreten des Zahnfleisches, 
die EntbloBung des Zahnhalses, mithin die Erscheinung des Langerwerdens 
der Zahne. Bald stellt sich dann eine Lockerung ein, und zwar von der leich
testen, kaum wahrnehmbaren Minderung der Festigkeit an bis zu starker 
Beweglichkeit des Zahnes. Wenn sich die Alveolaratrophie bereits sehr friih 
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bemerkbar macht, wie das sehr haufig der Fall ist, bezeichnen wir dieselbe 
als "Atrophia alveolaris praecox", im Gegensatz zu der im spii.teren Alter unter 
den gleichen Symptomen auftretenden "Atrophia alveolaris senilis". 

Der fortschreitende LockerungsprozeB bei bestehender Alveolaratrophie 
bringt es mit sich, daB die Reinigung und Reinhaltung der sich lockernden Zahne 
immer schwieriger wird, wahrend sich in dem erweiterten Alveolarfach und 
unter dem Zahnfleisch immer reichlicher Gelegenheit zur Ablagerung von 
Niederschlagen aller Art bietet. Durch diese Verschmutzung der nachsten 
Umgebung der gelockerten Zahne tritt oft eine Verwischung der Grenzlinie 
zwischen der Alveolaratrophie und denjenigen eitrig-infektiosen Krankheits
erscheinungen ein, die wir heute unter dem Begriff der Paradentosen zusammen
fassen. 

Die Pathologie und Therapie dieser Alveolar- und Zahnfleischerkrankungen 
findet an anderer Stelle und in einem anderen Bande dieses Werkes durch 
Sachs ihre Darstellung und interessiert uns hier nur insoweit, als diese unend
lich verbreitete Krankheit als eine der haufigsten Ursachen der Lockerung 
der Zahne zu betrachten ist, die da, wo eine entsprechende Behandlung unter
bleibt, mit Sicherheit zum Verlust der von ihr befallenen Zahne fiihrt. Rer
vQrzuheben ist, daB die mechanische Wiederbefestigung der Zahne, die wir 
im nachstehenden zur Darstellung bringen werden, wie zur Beseitigung der 
durch die anderen bereits aufgefuhrten Ursachen veranlaBten Lockerung, so 
auch als Erganzung der Behandlung der Paradentose in den letzten beiden 
Jahrzehnten eine hervorragende Bedeutung gewonnen hat. Erwahnt sei noch, 
daB wir die Lockerung der Zahne haufig als ein voriibergehendes Krankheits
symptom bei einer ganzen Reihe von Allgemeinerkrankungen, ebenso bei Ver
giftungen, bei den verschiedenen Gingivitiden und schlieBlich auch wahrend 
der Schwangerschaft beobachten konnen, sie alsdann aber in der Regel nach 
Beseitigung des ursachlichen Momentes bald wieder verschwinden sehen. Wah
rend hier eine dauernde Stiitzung der voriibergehend gelockerten Zahne iiber
fliissig erscheint, hat sich die mechanische Wiederbefestigung in allen anderen 
Fallen, in denen zu befiirchten ist, daB die Lockerung dauernd bestehen bleiben 
wiirde, als eine fiir die Erhaltung der betroffenen Zii.hne und somit fiir den 
Patientcn ii.uBerst niitzliche RiHe erwiesen, gleichviel welche Ursache die 
Lockerung hatte. 

Geschichtliches. Wie sich iiberall auf dem Gebiete der Zahnheilkunde 
Wissenschaft und Technik erganzen und unterstutzen, so ist dies auch bei 
dieser Arbeit in besonderem MaBe der :Fall. Technisch hoch ent"ickelte Metho
den der mechanischen Wiederbefestigung gelockerter Zahne, die zusammen mit 
den sonstigen therapentischen MaBnahmen des Zahnarztes zur Anwendung 
kommen und dieselben erganzen, liefern uns heute sehr befriedigende Resultate. 
Lange aber ehe diese Rilfe als ein Glied wissenschaftlich durchdachter Arbeit 
betrachtet werden konnte, ist die Stiitzung und Erhaltung gelockerter Zahne 
in rein empirischer Weise ausgeiibt worden. Wir besitzen in einem altetruskischen 
Schadelfunde den Beweis, daB bereits in altester Zeit eine Wiederbefestigung 
gelockerter Zahne durch Bindungen mit Golddraht ausgefiihrt wurde, wir lesen 
in altromischen Gesetzesdokumenten auf solche Arbeiten bezugliche Vor
schriften, und wir erfahren aus den Berichten der Autoren oer romischen Kaiser
zeit, daB die Lockerung der Zahne - wohl ein Symptom der iippigen Lebens
weise jener Periode - eine damals sehr verbreitete Erscheinung war, zu deren 
Beseitigung Ante wie Celsus und PIinius d. A. neben einer medikamentOsen 
Behandlung durch Mundwasserspiilungen das Zusanmmebinden der Zahne durch 
Ligaturen von Golddraht oder RoBhaar empfahlen. Auch wahrend der mauri
schen Kulturepoche in Spanien scheinen die Paradentosen und die durch sie 
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bedingte Lockerung der Zahne eine starke Verbreitung gehabt zu haben. Die 
von den arabischen Arzten ausgeubte Heilkunde gab eingehende Vorschriften 
zu ihrer Behandlung und besaB Instrumente zur Entfernung des Zahnsteines, 
die, wie wir heute noch an den in Museen wohl erhaltenen Exemplaren sehen 
konnen, durchaus zweckentsprechend waren. Ein Autor jener Zeit, der Arzt 
Abdul Kasem, gibt neben der Anweisung zum Gebrauch der Zahnreinigungs
instrumente Ratschlage fiir die Wiederbefestigung der gelockerten Zahne durch 
Gold- und Silberligaturen und hebt die Vorzuge der Anwendung des Goldes 
fiir diesen Zweck besonders hervor. 

In primitiver Form ist die Fixierung lockerer Zahne durch Bindung (Draht
ligaturen) wohl zu jeder Zeit vorgenommen worden. So berichtet Ro berts , 
daB die Eingeborenen Indiens lockere Zahne mittels einer 8-formigen Schlinge 
befestigten; ein Praparat von groBter Merkwiirdigkeit, das dieses Verfahren 
zeigte, war das GebiB einer eingeborenen Konigin, das in Madras gefunden 
wurde. Es bestand aus allen Zahnen des Unterkiefers, welche mit Golddraht 
aneinander gebunden waren. Die Alveolaren waren vollstandig resorbiert und 
nur die Spitzen der Wurzeln der Weisheitszahne steckten noch im Kiefer. Die 
Wurzeln der Schneidezahne waren in Zahnstein eingehullt, ihre Farbe schwarz 
yom Betelkauen. 

In den medizinischen Werken wird spater lange Zeit wenig oder gar nichts 
uber die Erhaltung gelockerter Zahne berichtet. Von den ersten Versuchen in 
dieser Richtung horen wir erst wieder mit dem Beginn der Entwicklung einer 
eigentlichen Zahnheilkunde, die mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts ein
setzt. Es sind in erster Linie einige Vertreter der in technischer Beziehung 
frUb entwickelten amerikanischen Zahnheilkunde, die an das Problem der 
mechanischen Wiederbefestigung gelockerter Zahne herantraten, auf diesem 
Gebiete beachtenswerte Erfolge erzielten und daruber in der Literatur be
richteten. Unter anderen sind hier die Namen Case, Guilford, Trueman, 
Warren und Rhein zu nennen. 

Erst um die Wende des vorigen Jahrhunderts wandte sich auch in Deutsoh
land das Interesse weiterer zahnarztlicher Kreise auf die Stutzung der natiir
liohen Zahne. Am Ausbau und an der Verbesserung der Stutzungsverfahren 
beteiligten sich Sachs, Weiser, Witkowsky, Mamlok, Thiersch u. a. 

Wenn die Versuche auf diesem Gebiete und die Entwicklung der Methoden 
der mechanischen Wiederbefestigung gelockerter Zahne heute auch noch keines
wegs als abgeschlossen gelten konnen, so haben doch die bisher gewonnenen 
Erfahrungen schon immerhin fUr die Indikation der Befestigungsarbeit, fur 
die Beurteilung des Wertes und der Brauchbarkeit der verschiedenen zur An
wendung empfohlenen Stutzapparate und fUr die Zusammenarbeit der mechani
schen Wiederbefestigung mit der chirurgischen und medikamentosen Behand
lung der Zahnlockerung ganz bestimmte Gesichtspunkte ergeben. Es ist, wie 
schon hervorgehoben wurde, fUr die Frage der Indikation der mechanischen 
Wiederbefestigung gleich, welche Ursache zur Lockerung der Zahne gefuhrt 
hat, es sei denn, daB es sich urn Vorgange handelt, bei denen mit Bestimmtheit 
zu erwarten steht, daB nach Beseitigung des ursachlichen Momentes auch die 
Lockerung der Zahne von selbst verschwinden werde. In allen Fallen der 
Lockerung jedoch, in denen diese Aussicht nicht besteht, erscheint es zur Er
haltung der gelockerten Zahne angezeigt, ihre mechanische Stutzung vorzunehmen. 

Zeitpunkt fur die Stutzung. Der Zeitpunkt fur eine Stutzung 
ist dann gegeben, wenn sich ein Fortschreiten der Lockerung deut
lich bemerkbar macht und trotz sorgfaltiger chirurgischer und 
medikamentoser Behandlung ein Stillstand des Lockerungspro
zesses nicht erzielt wird. Einsichtige Patienten die sich uber die Gefahr, 
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die ihren Zahnen durch die beginnende Lockerung droht, nicht tauschen wollen 
und die fiir den hohen Wert friihzeitigen vorbeugenden Eingreifens allen Krank
heitsvorgangen gegeniiber Verst'indnis haben, werden sich leicht von dem 
Nutzen iiberzeugen lassen, den die Stiitzung gelockerter Zahne ihnen bringen 
wird und werden e!\ dem Zahnarzte nicht schwer machen, den fiir die Vornahme 
dieser Arbeit richtigen Moment zu wahlen. Der Zahnarzt sollte um so bestimmter 
auf eine rechtzeitige Durchfiihrung der mechanischen Wiederbefestigung be
stehen, je weniger wahrscheinlich es im Einzelfalle erscheint, daB der Patient 
den Verlauf des Lockerungsprozesses selbst aufmerksam verfolgen und aus 
eigenem Antrieb die Vornahme der Stiitzung veranlassen werde, ehe es fiir die 
Wiederbefestigung zu spat ist. Nur solchen Patienten, die gewohnt sind, allen 
gesundheitlichen Vorgangen eine peinliche Aufmerksamkeit zu schenken und 
friihzeitig bei Veranderungen irgendwelcher Art den Rat und die Hilfe des 
Arztes in Anspruch zu nehmen, kann man es iiberlassen, den Verlauf der 
Lockerung selbst zu iiberwachen und den Augenblick fiir die mechanische 
Wiederbefestigung mitzubestimmen. Alles in allem ist jedenfalls die friihzeitige 
Wiederbefestigung bei weitem richtiger als ein abwartendes Verhalten. 

Indikation der Stiitzung. Auf die Frage, bis zu welchem Grade der 
Lockerung die Stiitzung der Zahne noch geboten und moglich erscheint, laBt 
sich schwer eine allgemein gehaltene Antwort geben. Eine Regel laBt sich 
hierfiir nicht aufstellen, da die die Lockerung begleitenden Umstande sehr 
verschieden sind. Wenn die pathologischen Vorgange in der Umgebung der 
Zahne, die zur Lockerung derselben fiihrten, einen so progredienten Charakter 
zeigen, daB auch die sorgsamste medikamentose und chirurgische Behandlung 
sie nicht zum Stillstand bringen kann, so wird man die Frage, ob man die von 
diesen Vorgangen betrofienen, stark gelockerten Zahne noch immobilisieren 
soIl, in der Regel verneinen miissen. 

Falk umschreibt die Notwendigkeit, gelockerte Zahne zu entfernen, indem 
er aIle Zahne, die sich durch Fingerdruck vor oder hinter das Niveau ihrer 
Nachbarzahne schieben lassen, aIle Zahne, die einem in apikaler Richtung aus
geiibtem Druck nachgeben und Resorptionserscheinungen aufweisen, ferner 
aIle Zahne, die der Wiederherstellung einer normalen Artikulation uniiber
windbare Schwierigkeiten entgegenstellen, zu entfernen rat. Voraussetzung 
fUr die Vornahme der mechanischen Wiederbefestigung ist jedenfalls, daB die 
entziindlichen und infektiOsen Vorgange, die zu der Lockerung fiihrten, unter 
der Einwirkung der Alveolarbehandlung sehr zuriickgingen oder ganz ver
schwanden. In manchen Fallen wird man dann allerdings auch sehr stark 
gelockerte Zahne, sofern dieselben noch einen Rest gesunden Periostes be
sitzen, mit Erfolg durch einen Stiitzapparat erhalten konnen. 

Die medikamentose und chirurgische Behandlung der Alveo
lar- und Zahnfleischerkrankungen muB mit der mechanischen 
Wiederbefestigung der gelockerten Zahne Hand in Hand gehen. 
Wie die medikamentose und chirurgische Behandlung unbedingte Vorbedingung 
fiir die mechanische Wiederbefestigung ist, so ist es andererseits, wo bereits eine 
erhebliche Lockerung besteht, zumeist unmoglich, lediglich durch die Alveolar
behandlung die veranderten Gewebe so wiederherzustellen, daB die von ihnen 
gehaltenen Zahne durch sie ihre friihere Festigkeit wiedergewinnen. Die mechani
sche Wiederbefestigung muB daher die Wirkung der medikamentosen und 
chirurgischen Behandlung erganzen und vervollkommnen. Jeder Zahnarzt, 
der sich mit der Behandlung von Paradentosen und der Wiederbefestigung 
gelockerter Zahne befaBt, muB sich der Untrennbarkeit beider Behandlungs
vorgange stets bewuBt bleiben, um nicht Augenblickserfolge, sondern dauernde 
Resultate zu erzielen. 
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Allgemeine Grundsatze fiir die Konstruktion der Stiitzapparate. 
Die medikamentose und chirurgische Behandlung der Umgebung der gelockerten 
Zahne hat ihrer Stiitzung nicht nur voranzugehen, sie muB nach der Immo
bilisation der Zahne regelmaBig wiederholt werden, und aus dieser Notwendig
keit ergeben sich iiberaus wichtige Forderungen fiir die Konstruktion der Stiitz
apparate. 

Man hat friiher, als man mit der mechanischen Wiederbefestigung gelocker
ter Zahne begann, vielfach Stiitzapparate zur Anwendung gebracht, die aus 
Ringverbindungen bestanden, welche den gelockerten Zahnen und ihren fest
stehenden Nachbarn aufzementiert wurden. Diese Verbindungen saBen zumeist 
unmittelbar iiber dem Zahnfleisch und verhinderten die Reinigung und Rein
haltung der Alveolarfacher, lieBen also die wichtigste Forderung jeglicher 
Behandlung von Erkrankungen des Zahnfleisches und der Alveole, die Rein
haltung der Zahne, nicht nur unerfiillt, sondern forderten geradezu die Unsauber
keit, indem sie allen Niederschlagen aus den Mundfliissigkeiten, Speiseresten 
und Unreinigkeiten aller Art Unterschlupf und eine Statte zu ihrer volligen 
Zersetzung boten. Wenn sich heute auch schon die Erkenntnis Bahn gebrochen 
hat, daB derartige Apparate eher geeignet sind, eine Verschlechterung des Zll-' 
standes der erkrankten Alveolen als ihre Reilung herbeizufiihren und daB somit 
ihre Anwendung eine direkte Schadigung des Patienten bedeutet, so verfiihrt 
doch die Moglichkeit, durch die relativ einfache Rerstellung eines solchen Ge
stelles dem Patienten auf eine leichte Art das Gefiihl des Wiederfestseins seiner 
gelockerten Zahne zu verschaffen, vielfach noch Zahnarzte, derartige unzweck
maBige, ja schadliche Konstruktionen zu verwenden. Demgegeniiber muB 
mit allem Nachdruck die Forderung aufgestellt werden, daB Stiitzapparate, 
die dazu bestimmt sind, dauernd an Zahnreihen befestigt zu werden, so kon
struiert sein miissen, daB sie der Reinigung, Reinhaltung und medikamentosen 
Behandlung der Zahne und ihrer Umgebung, insbesondere der Interdental
raume, des Zahnfleischsaumes und der Alveolarfacher in keiner Weise im Wege 
stehen. 

Je mehr der Mund, in welchem die Befestigungsarbeit angebracht werden 
solI, zur Ausscheidung von Niederschlagen aus dem Speichel und zur Ablagerung 
von Unsauberkeiten an den Zahnen neigt, und je starker da, wo eine eitrige 
Alveolarerkrankung bestand, die Neigung zu Rezidiven hervortritt, um so 
dringender ist die Beachtung dieses Gesetzes geboten. 

Fiir die Wahl des im Einzelfalle zu gehenden Weges der Wiederbefestigung 
ist die Frage von groBter Wichtigkeit, wie weit sich die einzelne Methode in 
mechanischer Beziehung den gegebenen Verhaltnissen anpassen laBt. Hier 
spricht die Eigenart der Stellung und der Artikulation der Zahne und der Grad 
ihrer Lockerung sehr erheblich mit. Auch allgemeingesundheitliche Faktoren 
sind in Betracht zu ziehen. Wir werden uns beispielsweise leichter dazu ent
schlieBen, eine Wiederbefestigungsmethode zu wahlen, welche die Exstirpation 
der Pulpen der zu befestigenden Zahne zur Voraussetzung hat, wenn wir dieselbe 
an einem krMtigen und widerstandsfahigen Patienten ausfiihren miissen, als 
wenn es sich um die Immobilisation der Zahne eines schwachlichen, alten Indi
viduums handelt. Ebenso werden haufig rein personliche Griinde, z. B. das 
MaB an Verstandnis, das der Patient dem Vorgange der Wiederbefestigung 
entgegenbringt, mitbestimmend sein fiir die Wahl eines einfacheren oder eines 
komplizierteren Weges fiir diese Arbeit. MuB es doch als wesentlich schwieriger 
gelten, die mechanische Wiederbefestigung mit Pulpenexstirpation und Auf
bohrung der Wurzelkanale diinnwandiger unterer Schneidezahne bei einem 
Patienten vorzunehmen, der dem Werte dieser Arbeit nur geringes Verstii.ndnis 
entgegenbringt und daher nur wenig Geduld fiir dieselbe besitzt, als wenn 
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man fur denselben Patienten einen Stiitzapparat herzustellen hat, der den 
geloekerten Zahnen auf3erlieh aufgefugt wird. Wenn solehe Momente selbst
verstandlieh fur die Wahl des anzuwendenden Systems nieht aussehlaggebend 
sein duden, so tut man doeh gut daran, sie beim Planen der Arbeit nieht v611ig 
auszusehalten. 

Sehlief3lieh durfen wir, wenn wir vor der Aufgabe der Wiederbefestigung 
geloekerter Zahne stehen, aueh kosmetisehe Rueksiehten nieht vOllig auBer aeht 
lassen und mussen daran denken, daB wir Methoden wahlen, die es erlauben, 
die Befestigungsarbeit in moglichst wenig siehtbarer Weise vorzunehmen. Man 
sah seither oft gerade dureh Stutzapparate ganz besonders verunstaltete Zahn
reihen. Reute ist man mit Ril£e der modernen Immobilisationssysteme recht 
wohl imstande, diese fur den Patienten sehr nutzliehe Arbeit so zu verbergen, 
daB ihr Wert nieht durch ein haf3liehes Aussehen gemindert wird. 

Einteilung der Stutzverfahren. Die zur Wiederbefestigung geloekerter 
Zahne zur Anwendung kommenden Methoden lassen sieh in zwei Gruppen 
teilen: 

Die erste Gruppe umfaBt diejenigen Stutzverfahren, deren Anwendung 
unabhangig ist yom Zustande der Pulpen der zu stutzenden Zahne, die also 
unter Erhaltung des Le bens der Zahnpulpa angebracht werden konnen. 

Die zweite Gruppe hat die Devitalisation und Exstirpation der 
Pulpen und die Fullung der Wurzelkanale zur Voraussetzung. Wir 
gehen daher, ehe wir uns der Darstellung der verschiedenen Befestigungs
methoden zuwenden, kurz auf die Bedeutung der Frage der Erhaltung oder 
der Devitalisation der Pulpen fUr die Wiederbefestigung gelockerter Zahne ein. 

Die Prufung der Frage, ob die Devitalisation und Exstirpation 
der Pulpen gelockerter bzw. von der Lockerung bedrohter Zahne 
im Verlaufe der Befestigungsarbeit angezeigt und berechtigt ist, 
laBt sich nicht in der Weise vornehmen, daB man den Wert, den die Pulpa 
eines gesunden Zahnes an sich fur diesen hat, zum Vergleich heranzieht. Niemand 
wird an dem alten Gesetz der konservierenden Zahnheilkunde rutteln wollen, 
das dem Zahnarzt gebietet, die Lebenderhaltung der Zahnpulpa mit allen Mitteln 
zu versuehen, weil die Erhaltung der Pulpa fur die Gesunderhaltung des Zahnes 
von groBter Wichtigkeit ist. Es gibt aber unter den mannigfachen Aufgaben 
der modernen Zahnheilkunde solche, in denen nicht mehr die Erhaltung der 
Vitalitat der Zahnsubstanz, sondern die Sicherung der Wurzeln und der perio
stalen Gewebe als der wichtigere Gesichtspunkt erscheint. Ein solcher Fall 
ist gegeben, wenn es sich um die Wiederbefestigung gelockerter Zahne handelt. 

Die Zahne sind durch die Lockerung in ihrer Existenz schwer 
bedroht, und lediglich die Beantwortung der Frage, ob durch die 
Schonung der Ie benden Pulp a oder durch ihre Devitalisation und 
Exstirpation bessere Aussichten fur ihre Wiederbefestigung und 
Erhaltung geschaffen werden, kann in solchem :Falle maBgebend 
seln. 

Fur die Devitalisation der Pulpen und die Fullung der Wurzelkanale 
gelockerter Zahne, deren mechanische Wiederbefestigung vorgenommen werden 
solI, spricht erstens die Erfahrung, daB nach Ausfuhrung der Pulpenexstirpation 
und Wurzel£ullung sehr oft ein Wiederfestwerden der Zahne zu beobachten 
ist. Der Eingriff scheint eine Straffung und J;'estigung der periostalen Gewebe 
herbeizufuhren. Dabei gibt uns die Devitalisation der gelockerten Zahne die 
Moglichkeit, die zu ihrer Wiederbefestigung notwendigen Eingriffe, z. B. das 
Beschleifen und Aufbohren der Zahne, das Einlassen von Befestigungsteilen 
usw. vorzunehmen, ohne im Gefolge dieser Arbeiten eine Reizung oder Ent
zundung der Pulpa befurehten zu mussen. Wir sind durch die dadurch gegebene 
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groBere Arbeitsireiheit imstande, zweckentsprechendere, reinlichere und stabilere 
Stutzapparate anzubringen, als dies in der Regel an lebenden Zahnen moglich ist. 

Selbstverstandlich ist, wenn wir uns fur die vorherige Entfernung der Pulpa 
entscheiden, vorauszusetzen, daB die Moglichkeit der vollkommenen Exstir
pation der Pulpengewebe und einer exakten Fullung der Kanale im einzelnen 
FaIle gegeben erscheint. Da wir aber bei Zahnen, die wir immobilisieren wollen, 
zumeist in der Lage sind, uns einen bequemen Zugang zu den Wurzelkanalen 
zu verschaffen, so ist hier die Ausiuhrung der Wurzelbehandlung sehr erleichtert. 
Wir brauchen daher die Gefahren, die der Erhaltung der Zahne durch mangel
hafte Exstirpation und Wurzel£ullung entstehen, bei der Erwagung der Grunde, 
die fur und wider die Devitalisation sprechen, kaum mit in Rechnung zu ziehen. 
Immerhin mussen wir da, wo anzunehmen ist, daB sich eine starke Ablagerung 
von sekundarem Dentin in den Wurzelkanalen findet, dieses Moment als gegen 
die Devitalisation sprechend anerkennen. Ebenso wird hohes Alter und ge
schwachte Widerstandskrait des Patienten es haufig geraten erscheinen lassen, 
von der Exstirpation der Pulpen vor der Immobilisation gelockerter Zahne 

abzusehen, zumal wenn all
gemein-gesundheitliche Griinde 
die Anwendung lokaler An
asthesie zur Erleichterung des 
Eingriffes verbieten. 

Vorarbeiten. Zu den 
Arbeiten, die der Immobili
sation vorauszugehen haben, 
gehOrt die Beseitigung der im 
Verlaufe des Lockerungspro
zesses entstandenen Verschie-

Abb. 1. Zuriickdritngen eines mittleren unteren bungen und Stellungsverande-
Schneidezahnes. rungen der gelockerten Zahne. 

In der Regel wird man sich 
hierfur keiner komplizierten Regulierungsapparate bedienen, sondern den 
Zweck durch Bindungen mit Seidenfaden (gedrehte Seide Nr. 20) zu er
reichen suchen (Abb. 1). Man knotet zu diesem Zwecke je einen gewachsten 
Seidenfaden von 25-30 em Lange, dessen Mitte man etwa 2 cm von 
Wachs freihalt, mit diesem ungewachsten Teil rechts und links an die 
feststehenden Eckzahne als Stutzpunkte fur die Kraftewirkung. 1st ein 
Abgleiten des Fadens oder ein Hinauigleiten desselben zum Zahnfleisch zu 
beiurchten, so legt man vorher um die Ankerzahne durch Schrauben ange
zogene Bander, wie man sie in der Orthodontie verwendet, oder man zementiert 
ihnen schmale Goldbander auf, an denen dann der Faden Halt findet. Alsdann 
geht man mit dem am linken Eekzahn befestigten Faden von links nach rechts, 
ebenso mit dem anderen von rechts nach links, knotet die nachsten Zahne 
ein und fuhrt die Faden in straffer Bindung hinter den Zahnen her, die man 
nach vorne drangen will und umgekehrt vor den Zahnen hin, die man zuruck
zuschieben wunscht. Man kann die Druckwirkung noch verstarken, indem man 
ein Gummistuckchen unter dem Faden beiestigt, so daB es in der gewunschten 
Richtung gegen den Zahn druckt. Gilt es, nicht die Einreihung einzelner hervor
oder zuruckgetretener Zahne, sondern die Retraktion einer ganzen Zahnreihe 
vorzunehmen, so verfahit man, wie dies durch Abb. 2 veranschaulicht wird. 
Hier sind die Schneide- und Eckzahne des Oberkiefers zuruckzuziehen. Man 
versieht die ersten oder zweiten Pramolaren (in vorliegendem FaIle sind die 
zweiten Pramolaren gewahlt) mit Ankerbandern, verbindet dieselben durch 
einen Gummiring und bindet nun die einzelnen zuruckzuziehenden Zahne an 
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die elastische Sehne an. Die temporare Retention und Stutzung gelockerter 
Zahne kann gleichfalls durch Seidenligaturen bewirkt werden. Man kann sich 
auch, urn Zahne fur geraume Zeit untereinander zu verbinden und zu stutzen, 
der Drahtligaturen bedienen. So laBt sich der gewohnliche Angleregulierungs
draht, platt gewalzt und im Feuer vergoldet, verwenden. Auch Oelluloidschienen 
konnen der vorubergehenden Befestigung von Zahnen dienen. Derartig tem
porare Befestigungen sollten jedoch nur fur kurze Zeit im Munde belassen 
werden. 

Es genugt nicht, die momentan vorhandene StellungsunregelmaBigkeit der 
gelockerten und zu stiitzenden Zahne zu korrigieren, es muE gleichzeitig, wenn 
ungiinstige Druckverhaltnisse die Ursache der Verschiebung waren, auf die 
Ursache eingewirkt und dieselbe beseitigt werden. Dies kann durch Beseitigung 
von UnregelmaBigkeiten im Bereiche der Antagonisten oder durch prothetische 
MaBnahmen geschehen. Letztere 
kommen insbesondere dann in 
Betracht, wenn die Backen- und 
Mahlzahne zum groBen Teile 
fehlen und dadurch eine Uber
lastung der Front- und der noch 
vorhandenen Backenzahne be
dingt ist; ebenso bei fehlerhafter 
BiBebene und dadurch hervor
gerufener Uberlastung einzelner 
Zahne oder Zahngruppen. Es gilt 
in allen diesen Fallen, vor oder 
gleichzeitig mit der Stutzung der 
gelockerten Zahne das Artikula
tionsgleichgewicht des Gesamt
gebisses wiederherzustellen und 
dadurch zu verhuten, daB die 
gelockerten und zu stiitzenden 
Zahne der Einwirkung eines zu 
starken oder einseitigen Kau
druckes ausgesetzt bleiben. Hin
sichtlich des Materials fur Be-

Abb.2. Zuriickdrangen der oberen Frontzahne 
durch Gummiring und Seidenligaturen. 

festigungsarbeiten kann auf den entsprechenden Abschnitt in der "Kronen
arbeit" hingewiesen werden, soweit nicht bei der speziellen Beschreibung der 
einzelnen Stutzapparate auf besondere Materialien aufmerksam gemacht wird. 
Horina hat die Moglichkeit, Stutzschienen aus Wipla-Metall herzustellen, 
besprochen. Trebitsch empfiehlt die Zuhilfenahme von Oadmium bei Her
stellung von Zahnschienungsapparaten. 

S P e z i e 11 e r T e il. 

I. Stiitzverfahren, die nnter Erhaltung der Vitali tat 
der Zahne Anwendung find en. 

Von einer Beschreibung der Ringverbindungen, die urspriinglich vielfach 
zur Wiederbefestigung gelockerter Ie bender Zahne Anwendung fanden, wie sie 
unter anderen Herbst angab, sehen wir aus dem bereits friiher angegebenen 
Grunde ab, weil dieselben eine der Hauptanforderungen, die an Stutzapparate 
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zu stellen sind, unerfiillt lassen. Sie erlauben nicht die Reinigung und standige 
Reinhaltung der Zahnhalse und Alveolarfacher und stehen der zu wieder· 
holenden chirurgischen und medikamentosen Behandlung der Umgebung 
der Zahne im Wege. Aus den Ringverbindungen sind verschiedene Konstruk
tionen hervorgegangen, die diese ersetzen und ihre Mangel vermeiden wollen, 
doch konnen wir einigen von ihnen aus den gleichen hygienischen Griinden, 
die gegen die Ringverbindungen sprechen, nur eine sehr bedingte Anwendungs
moglichkeit einraumen. Zu diesen sind die von Addicks und Resch an
gegebenen Schienen zur Stiitzung gelockerter Zahne zu zahlen. 

Die Addicksschiene (Abb. 3) besteht in einer Spange, die der Riicken
flache der zu stiitzenden Zahne in ihrer Hohe anliegt, an der Frontseite schmal 
iiber dem Zahnfleischsaume verlauft. Auf der einen Seite greift die Spange 
mit einer federnden Verbindung um den dem gelockerten Zahn nachststehenden 
festen Zahn herum, an der anderen Schmalseite ist sie, wiederum um einen 
festen Zahn herumgreifend, mit dem Ende der Riickenspange durch eine Ver
schraubung verbunden. In der Mitte der Front- und Riickseite sind korre
spondierende, mit Schraubengewinden versehene Locher angebracht, die be
stimmt sind, eine Schraube aufzunehmen. Dieselben miissen so angebracht 

sein, daB die Schrauhe zwischen den Zahn
halsen zweier der wieder zu befestigenden 
Zahne hindurchtreten kann. Durch das An
ziehen dieser Schraube wird die Schiene zu
sammengepreBt und den Zahnen ein fester 
Halt gegeben. Bevor die Schiene an ihren 
Platz gebracht wird, miissen die Zahne und 
Zahnhalse sorg£altig gesaubert und getrocknet 
werden. Zwischen die Zahne und die Schiene 

Abb.3. Die Addicksschiene. bringt Addicks eine diinne Schicht erwarmter 
Guttapercha. Die Spangen der Schiene konnen 

sowohl gestanzt, wie gegossen werden, die elastische Verbindung hingegen 
muB auf jeden Fall aus federndem Blech hergestellt werden. 

Eine Methode, gelockerte Zahne durch untereinander verbundene 
Halbringe zu stiitzen, ist von Case angegeben und von Wilhelm Sachs ver
vollkommnet und beschrieben worden. Zu ihrer Darstellung wahlen wir das
selbe Beispiel wie bei den seither beschriebenen Fallen, die Fixierung der unteren 
Schneide- und Eckzahne. Die Korper derjenigen Zahne, denen eine Halbring
schiene aufgefiigt werden soll, miissen parallelwandig sein, um einen genauen 
SchluB der einzelnen Halbringe und einen festen Sitz des Apparates zu ermog
lichen. Man beschleift das obere Drittel der betreffenden Zahne seitlich mit 
diinnen Diamantscheiben und rundet und poliert die beschlif£enen Flachen 
dann zuerst mit groberen, dann mit feineren und feinsten Sandpapierscheiben 
(Abb. 4). Gerade diese vorbereitende Arbeit ist fiir das Gelingen des Ganzen 
von groBter Bedeutung und sollte mit besonderer Sorgfalt ausgefiihrt werden. 
Die Herstellung der Ringe fiir die einzelnen Zahne kann sowohl nach einem 
guten Gipsmodell wie nach dem Munde vorgenommen werden. Man fertigt 
die Ringe aus 0,3 mm dickem 20 kar. Goldblech an, gibt ihnen eine Breite von 
2-2,5 mm und laBt sie etwa so auf dem Zahnkorper aufsitzen, daB der untere 
Rand des Ringes in halber Hohe der Zahnkrone liegt. Wenn man die Ringe 
unmittelhar nach den natiirlichen Zahnen anfertigt, so muB dies mit groBter 
Vorsicht geschehen. Man stiitzt bei dieser Arbeit die Zahne sorgfaltig mit 
dem Finger oder mittels eines Contres. Dasselbe gilt fiir das Aufpassen der 
nach einem Gipsmodell hergestellten Bander. Man preBt die Enden des Gold
bandes, das man in der richtigen Hohe um den Zahnkorper legt, mit einer 



Die Halbringschiene nach Cas e. 785 

Zange fest zusammen, so daB sich das Goldblech gut an die Wandung anlegt, 
hebt den geschlossenen Ring mit der Zange ab und 16tet ihn mit 20kar. Goldlot. 
Die miteinander verbundenen Ringenden liWt man vorerst an allen Ringen 
stehen und fiigt samtliche Ringe den natiirlichen Zahnen au£. Die Eigenart 
der Konstruktion der Halbringverbindung verlangt es, daB die einzelnen Ringe 
besonders da, wo sie der Riickflache und den Seitenwanden anliegen, einen 
besonders exakten AnschluB erhalten. Urn dessen sicher zu sein, empfiehlt 
W. Sachs, einen Polierstahl oder ein lanzettformiges Amalgaminstrument an 
der Lippenseite unter den Ring zu schieben und die Riicken- und Seitenflachen 

Abb. 4. Die Herstellung der Cas e schiene. 
Die Frontzahne des Unterkiefers fur die 
Aufnahme der Halbringschiene beschliffen 

(von vorne gesehen). 

Abb.5. Die Herstellung der Caseschiene. 
Die zu stutzenden Zahne mit aufgefUgten 

Bandern (von vorne gesehen). 

des dadurch straff angezogenell Bandes mit einem blanken Stahl den Zahn
wanden anzureiben. Urn die Ringe alsdann genau in ihrer Position zu halten, 
schiebt man nach dem Herausnehmen des Instrumentes, mit dem man den Ring 
fest anzog, an die Stelle, an der das Instrument saB, einen kleinen Holzkeil. 
Sind alle Ringe auf diese Weise befestigt, dann nimmt man iiber diesel ben einen 
Gipsabdruck, fiigt diesem aIle Ringe genau ein und gieBt den Abdruck mit Sand 
und Gips aus, urn ein Modell zu erhalten, auf dem man die Ringe genau in der
selben Position wie im Munde miteinander verloten kann. Bei dieser Ver
bindung wird der Riickseite der Ringe zu ihrer Versteifung ein schmaler Stl'eifen 

Abb. 6. Die Herstellung der Caseschiene. 
Die zu stutzenden Zahne mit aufgefiigten 

Bandern (von der Ruckseite gesehen). 

Abb. 7. Die HerstellungderCaseschiene. Die 
Halbringverbindung nach der Verstarkung 
der Ruckseite durch einen Drahtbalken. 

18kar. Goldes aufgelOtet (Abb. 7), den man auch die beiden Eckpfeilel' seit
lich umfassen laBt. Bei der Lotung ist darauf zu achten, daB das Lot vorne 
zwischen den Ringen bis zur Vorderseite hindurchschieBt. Nach diesel' Lotung 
schneidet man die vordere Partie del' Ringe fort. 1st zu wenig Lot zur Vorder
seite durchgeflossen, urn die kleinen Ringenden, die zur Umklammerung der 
Zahne dort stehen bleiben, geniigend zu verstarken, dann tragt man nachtraglich 
noch etwas Lot auf, ehe man an die Ausarbeitung geht . Das fertige Gestell 
muB nach dem Befeilen ganz genau und ohne Schwierigkeit auf seinen Platz 
passen, jeder einzelne der Halbringe muB seinem Zahn exakt anliegen, und 
die gelockerten Zahne miissen in del' richtigen Position festgehalten werden. 

Handbuch der Zahnhcilkunde. III. 3. A. 50 
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Nachdem der Stiitzapparat sauber poliert ist, werden die zu stiitzenden Zahne 
und ihre nachsten Nachbarn unter Coffcrdam gelegt, mit Alkohol abgewaschen 
mid mit heiBer Luft getrocknet, dann wird der Apparat an der Innenseite mit 
diinnem Zement bestrichen und eingesetzt. 

Man treibt den Apparat an seinen Platz, indem man leichte Hammer
schlage auf ein gerades Schmelzmesser wirken laBt, dessen Schneide man von 
einem Punkte der Schiene zum anderen gehend aufsetzt. In man chen Fallen 
mag die durch die Anwendung dieses einfachen Apparates gegebene Sicherheit 
nicht geniigend erscheinen. Es empfiehlt sich dann, urn der Festigkeit des 
Ganzen fUr die Dauer sicher zu sein, die Schiene an beiden Seiten mit einer 

~'\.bb. 8. Die Herstellung der Cas e schiene. Die 
Halbringverbindung verstarkt und vorne geoffnet. 

Abb. 9. Die fertige Halbringschiene 
nach Case. 

Verschraubung zu versehen. Dies kann durch kleine Howsche Ankerschrauben 
geschehen, die man durch die Enden des Apparates hindurch etwa 1 mm tief 
in die Eckzahne schraubt. Auch laBt sich der Halbringstiitzapparat beiderseits 
mit den Deckeln von Schraubenkronen verbinden, die man von den ersten 
Pramolaren tragen laBt, ahnlich wie wir dies weiter unten fiir in die Zahn
wurzeln eingelassene Schienen zeigen werden. 

Neben den bislang zur Darstellung gebrachten Methoden, die die Stiitzung 
gelockerter Zahne dadurch bezwecken, daB sie die Zahne auBerlich umgreifen 

Abb. 10. Die Halbringverbindung nach 
Case mit beiderseitiger Verschraubung an 

den Eckzahnen befestigt. 

Abb.l1. Die Halbringschiene nach Case 
mit Schraubenkronen verbunden. 

oder festzwangen, ist ein Befestigungssystem zu erwahnen, das die Immobili
sation zwar auch unter Erhaltung der lebenden Pulpa, aber durch ein Ein
greifen bzw. Hindurchtreten der Befestigungsteile des Stiitzapparates durch 
den Zahnkorper erreicht. Das Prinzip dieser Methode liegt darin, daB dem 
Riicken der zu immobilisierenden Zahne eine Schiene genau angepaBt wird, 
an der so viele parallel sagittal verlaufende Stifte angelOtet sind, als Zahne 
befestigt bzw. verbunden werden sollen. Diese Stifte werden durch Locher 
gefiihrt, die unter Schonung der Pulpa in horizontaler Richtung durch die 
Zahnkorper gebohrt werden. Die Stifte werden in diese Locher festzementiert 
und ihre Enden an der Frontseite der Zahne in kleinen Lagern durch Nietung 
oder Versehraubung verankert. 
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Die Idee dieser Befestigungsart stammt aus Amerika und ist dort auch 
zuerst praktisch angewandt und in der Fachpresse beschrieben worden. Nach
dem sich Trueman schon Jahre zuvor ihrer bedient und seine Erfahrungen 
mit derselben verOffentlicht hatte, berichtet Warren im Jahre 190:3 uber ihre 
Anwendung. 

Bei uns in Deutschland hat Witkowsky diese Befestigungsmethode seit 
langem besonders gepflegt, dieselbe ausgebaut und ihre Anwendung empfohlcn. 
Das System eignet sich besonders fur die Wiederbefestigung der unteren 
Schneide- und Eckzahne. 

Die Durchbohrung der Zahnkorper muB in einer Weise vorgenommen werden, 
daB weder die Pulpa verletzt oder gereizt, noch die Schneidekante der Zahne 
geschwacht wird. Diese letztere Gefahr ist um so groBer, als man die Arbeit 
haufig an Zahnen mit abgekauten, oft schon etwas zersplissenen Schneide
£lachen und Kanten auszufUhren hat. Um fUr die richtige Anlage der Locher 
einen Anhalt zu gewinnen, empfiehlt es sich, vor der Durchlochung der natur
lichen Zahne die gleiche Arbeit an einem Gipsmodell vorzunehmen, das man 
sich nach einem Abdruck von dem vorliegenden Fall herstellt. Die Locher 
werden mit lanzett£ormigen Fissurenbohrern angelegt. Die Ruckenschiene 
solI die Ruckenseite der Zahne von der Schneidekante bis etwa zur Mitte der 
eigentlichen Kronenlange bedecken; in der Mitte des Schienenkorpers sitzen 
die in die Locher eingreifenden Stifte. Die Locher in den Zahnen mussen dem
entsprechend angelegt werden. Wahrend der Durchbohrung wird der Zahn 
mit der linken Hand gestutzt. Der Lanzettbohrer, mit welchem die Durch
bohrung vorgenommen wird, muB vollig wagerecht gefUhrt werden, das Instru
ment auBerst scharf sein, gefettet und durch Au£spritzen kalten Wassers standig 
gekuhlt werden. Um eine moglichst vollkommene Parallelitat samtlicher Kanale 
zu erzielen, legt man die Richtung des zuerst geschaffenen Kanales fur das 
Auge dadurch fest, daB man eine Stecknadel so hindurchsteckt, daB sie mit 
der Spitze ziemlich weit in den Mund hineinragt. Die Spitze kann man, um 
Verletzungen dadurch zu vermeiden, mit ein wenig Stentsmasse oder Gutta
percha umkleiden. Nun richtet man sich bei der Durchbohrung der anderen 
Zahne moglichst nach der Richtung der ersten Stecknadel und fuhrt bei jedem 
weiteren Kanal eine weitere Nadel durch das gescha££ene Loch. In der Regel 
wird es gelingen, auf diese Weise vollig gleichgerichtete Stiftlager in samt
lichen Zahnen herzustellen (Abb. 12). 

Man ent£ernt hierauf die Stecknadeln und nimmt nun, um die Rucken
schiene anzu£ertigen, einen Abdruck von der Ruckseite der Zahne. Es kommt 
sehr darau£ an, daB sich die Zahne, wahrend dieser Abdruck genommen wird, 
genau in derjenigen Position befinden, die sie spater nach erfolgter Immobili
sation einnehmen sollen. Es ist daher meist notwendig, sich vorher aus einem 
plastischen Material ein Contre anzu£ertigen, das nach dem Erharten ein festes 
Widerlager fur die Zahne bietet und das fest gegen die Front der Zahne gepreBt 
wird, wahrend man die Ruckseite der Zahne mit Gips ab£ormt. Der kleine 
so gewonnene Abdruck wird mit Gips ausgegossen. Auf dem Positivmodell 
markieren sich dann deutlich die Perforationsstellen. Man zeichnet sich nun 
auf demselben die Linie an, bis zu der man die Schiene gehen lassen will und 
modcllicrt sich dicselbc aus CuBwachs in einer Dicke von etwa 1 mm, hebt 
das Wachsmodell vorsichtig ab, bettet es ein und gieBt die Schiene (aus 20kar . 

. Golde). Nachdem man sich davon iiberzeugt hat, daB die Schiene der Rucken
£lache der Zahne genau anliegt und mit der Schneidekante den Innenrand 
deckend abschlieBt, durchbohrt man die Schiene an allen den Stellen, an denen 
sich die durch die Zahne gefuhrten Locher markieren. Die Durchlochung der 
Schiene wird so ausgefiihrt, daB sich die Stecknadeln be quem hindurchstecken 

50* 
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lassen; die Locher durfen nicht zu weit sein, noch weniger durfen sich die Nadeln 
in denselben zwangen. Erst nachdem man sich davon uberzeugt hat, daB die 
Locher in der Schiene genau den Lochern in den Zahnen entsprechen und den 
Stecknadeln be quem Durchgang gewahren, bringt man die Schiene an ihren 
Platz und steckt samtliche Stecknadeln von hinten durch die Schiene und 
durch die Zahne (Abb. 13). Es ist jetzt zu prti£en, ob die Schiene durch die 
Nadeln in keiner Weise von den Zahnen abgehoben und in ihrem genauen Sitz 
beeintrachtigt wird. Es kommt deshalb auf einen ganz genauen Sitz sowohl 
der Ruckenschiene, wie der durch die Schiene und die Zahne gesteckten Nadeln 
an, weil die SteHung, die beide zueinander einnehmen, durch einen Abdruck 
festgehalten werden soH, auf dem die Teile miteinander verlotet werden. Nach 
dies em Abdruck wird ein Modell gescha££en, auf dem sich die Schiene und die 
Nadeln in derselben SteHung zueinander befinden mussen wie im Munde, 
denn auf dem aus Sand und Gips hergesteIlten Modell sollen die Nadeln durch 

Abb. 12. Herstellungder Truemanschiene. 
Parallele Durchlochung der zu stiitzenden 

Zahne. 

Abb.13. Herstellung der Trueman
schiene. Die gegossene Schiene mit Steck
nadeln fiir die Abdrucknahme vorbereitet. 

Goldstiftchen ersetzt und diese mit der Stutzwand verlotet werden. Die Rich
tung der Nadeln ist also fur die richtige SteIlung der Stifte maBgebend, eine fehler
hafte Stellung der Nadeln wurde es mit sich bringen, daB nachher auch die 
Stifte unrichtig saBen und es unmoglich machen, den fertigen Stutzapparat 
an seinen Platz zu bringen, da die Stifte dann nicht durch die fUr sie in den 
Zahnen gescha£fenen Locher hindurchtreten konnten. Es kommt infolgedessen 
nicht nur darauf an, die Schiene und die Nadeln vorher aufs genaueste anzu
passen, sondern es muB auch beim Abdrucknehmen mit der groBten Vorsicht 
und Sorgfalt verfahren werden. Man achte daher darauf, daB sich weder die 
Schiene noch die Nadeln verschieben konnen und fixiere, wo die Beweglichkeit 
der gelockerten Zahne dies rats am erscheinen laBt, die Zahne durch starke 
Ligaturen. Beim Abdrucknehmen laBt man die Masse an der Innenseite u ber 
die Schiene, an der AuBenseite aber nur bis an die Nadeln gehen, so daB 
der Abdruck sich gut herausnehmen laBt und dann deutlich und genau die 
Lager fUr die Schiene, die Nadelkopfchen und die Nadeln selbst erkennen liiBt. 
Man £ugt dem Abdruck die Schiene mit durchgesteckten Nadeln ein und stellt 
nach demselben ein Positiv aus Sand und Gips her, auf dem sich aIle Teile 
genau in der SteHung wie im Munde befinden. Dann zieht man die Nadeln 
heraus und bringt Goldstiftchen von der Starke der Stecknadeln an ihrcn Platz. 
Man laBt die Goldstiftchen vorne und hinten ein wenig aus dem Gips bzw. 
aus der Goldschiene herausragen und verlotet sie auf dem Modell mit dem 
Stutzapparat. Nach der Lotung werden die an der Zungenseite vorstehenden 
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Enden fortgeschnitten, der Apparat in allen Teilen sauber ausgearbeitet und 
im Munde einprobiert. Wenn die Stifte glatt durch die fur sie gebohrten Locher 
hindurchgehen, markiert man, wahrend sich der Apparat an seinem Platze 
befindet, mit scharfem Instrument die Stellen, wo diesel ben vorne durch die 
Zahne hindurchtreten und kurzt sie dann so weit, daB sie nur noch 1 mm aus 
den Zahnen herausragen. Darauf spaltet man die vorderen Stiftenden von 
oben nach unten durch langsames, vorsichtiges Aufschneiden mittels einer 
feinen Bandsage. Die etwa beim Aufschneiden auseinander gebogenen Enden 
werden vor dem Einsetzen des Apparates mittels einer Zange wieder fest zu
sammengepreBt, damit sie die Offnungen gut passieren konnen. Man legt an 
der Austrittsstelle der Offnungen kleine, sich nach innen ein wenig verbrei
ternde Querrillen an, um die vernieteten Stiftenden versenken und dann mit 
einem Fiillungsmaterial bedecken zu konnen. Unter sorgfaltigster Fernhaltung 
jeglicher Feuchtigkeit, also moglichst unter Cofferdam, setzt man hierauf den 
Apparat ein. Die zu stutzenden Zahne, 
die Kanale fUr die Stifte und aIle Teile 
des Stutzapparates werden vorher mit 
Alkohol abgewaschen und mit heiBer 
Luft vollstandig getrocknet, darauf wird 
dunner Zementbrei auf die Riickseite 
der zu befestigenden Zahne, auf die 
den Zahnen zuliegende Seite der Stiitz
wand und mit einer Sonde in die Stift
lager gebracht und der Apparat ein
gefiigt. Wenn der Stiitzapparat fest an 
seinem Platze ruht, biegt man die ge
spaltenen Enden der Stifte mit einem 
Schmelzmesser auseinander und preBt 
sie mit einer Nietzange in die Rinne 
hinein. Vor dem vollstandigen Er
harten des Zementes kratzt man den 

Abb.14. HersteJlungder Truemanschiene. 
Die Schiene ist mit Stiften versehen, deren 
vordere Enden in ein Lager versenkt sind, 

urn mit Zement bedeckt zu werden. 

UberschuB fort, unterschneidet den noch nicht gefiillten Teil der Rinne 
und fiillt diesel be, die Stiftenden bedeckend, mit Silicatzement, das man 
nach dem Erharten sorgfaltig schleift und poliert. Wie wir bereits bei 
Besprechung der Anlage der Kanale durch die Zahne erwahnten, ist der Fall 
nicht selten, daB die Eigenart der Stellung eines der Zahne, die den Befesti
gungsapparat tragen sollen, eine Durchbohrung in der Richtung der anderen 
Kanale nicht erlaubt. In diesem Falle verfahrt man folgenderma13en: Man 
durchbohrt den betreffenden Zahn so, wie es seine Stellung und die Lagerung 
der Pulpa zulaBt, markiert sich an der Stutzwand die Stelle, wo sich die Durch
lochung des Zahnes befindet und perforiert die Schiene genau an dieser Stelle. 
Dann fertigt man sich einen Stift an in der Starke der Stifte, die fur die iibrigen 
Zahne angelOtet wurden, mit einem kleinen Nagelkopf. Fur diesen Nagelkopf 
vertieft man an der Zungenseite der Stiitzwand die Durchtrittsstelle zu einem 
kleinen Lager, bringt, nachdem die Schiene befestigt ist, dies en Stift, mit Zement
brei bedeckt, durch das Loch in Schiene und Zahn, so daB der Kopf in diesem 
Lager ruht und das vorher gespaltene Ende an der Frontseite durchtritt, wo 
seine beiden Half ten nach dem Erharten des Zementes genau so in dem Lager 
vernietet und mitbedeckt werden, wie dies bereits fur die angeloteten Stifte 
beschrieben wurde. Der in seinem Lager ruhende Nagelkopf des Stiftes wird 
dann noch glatt geschliffen und poliert. 

Wenn es sich um die Wiederbefestigung der Frontzahne des Oberkiefers 
handelt, fragt es sich, ob es der Artikulation wegen moglich ist, die Stiitzwand 
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auf die der Schneide zugelegene Halfte der Zahnriicken zu legen. Verbietet 
der dort auftretende BiB die Anlage der Schiene in dieser Hohe, so wiirde 
man gezwungen sein, dieselbe tiefer, etwa auf dem der Wurzel zugelegenen 
Drittel der Zahnkronen anzubringen. Damit wiirde sich die Notwendigkeit 
ergeben, der Perforation der Zahne die Exstirpation der Pulpa und die FiiIlung 
der Wurzelkanale vorausgehen zu lassen. Es empfiehlt sich in diesem FaIle, 
die spater zur Darstellung kommende Methode der Stiitzung der Zahne durch 
eine in ihre Riickseite eingelassene Schiene anzuwenden, die es erlaubt, den 
BiB auf die Schiene und nicht gegen die durch die Schiene befestigten Zahne 
wirken zu lassen. 

Um der Stiitzung gelockerter Zahne durch die Truemanschiene eine gute 
Prognose stellen zu konnen, hat in jedem einzelnen FaIle die sorgfaltigste Er
w~gung der Frage vorauszugehen, ob es nicht nach den jeweilig vorliegenden 
Verhaltnissen zu befiirchten ist, daB durch die Perforation und die Verankerung 
von Stiften in der Nachbarschaft der Pulpa eine Entziindung der letzteren 
mit ihren fiir die Erhaltung des betre££enden Zahnes bedrohlichen Folge
erscheinungen eintreten werde. Es kommt fiir die Beurteilung dieser Frage 
vor allem darauf an, ob die Form und GroBenverhaltnisse der Zahne insofern 
giinstig sind, als sich die Durchbohrung in geeigneter Entfernung von der Pulpa 
vornehmen laBt, ohne eine Schwachung des Zahnkorpers nach der Schneide
kante oder nach der Seitenflache hin mit sich zu bringen. Es wird hierbei vor 
allem zu priifen sein, ob eine reichliche Ablagerung von sekundarem Dentin 
an den Wandungen des Cavum pulpae stattgefunden und einen natiirlichen 
Schutz der Pulpa gescha££en hat und man wird gut tun, sich in jedem FaIle 
durch eine Rontgenaufnahme iiber Lage und Umfang der Pulpakammer zu 
orientieren. 

Die Eigenart dieser Befestigungsmethode bringt es mit sich, daB selbst 
da, wo giinstige Vorbedingungen vorhanden sind, die Gefahr spater auftretender 
Reizungen der Pulpa nicht ausgeschlossen erscheint; man wird sich daher 
in solchen Fallen, in welchen die Intakterhaltung der Pulpa unsicher ist, besser 
von vorneherein fiir die Devitalisation der Pulpa und die Fiillung der Wurzel
kanale entscheiden. Hervorheben miissen wir, daB wir eine Reihe von Fallen 
beobachten konnten, in denen die vorbeschriebene Methode vortref£liche Dienste 
leistete, allerdings klagten aIle Trager eines solchen Befestigungsapparates 
iiber eine starke Temperaturempfindlichkeit ihrer Zahne. 

Eine ahnliche Schiene gibt Wolff an. Er vernietet nicht die Stifte an der 
Labialseite, sondern versieht sie mit Gewinden und Muttern, die er in die Zahne 
versenkt. Die Schiene ist nur bei kraftigen nicht cariosen Zahnen verwendbar. 

Stiitzung durch Inlayverbindungen unter Erhaltung 
der Zahnpulpa. 

Es ist vielfach versucht worden, die Stiitzung gelockerter Zahne 
unter Erhaltung ihrer Vitalitat durch untereinander verbundene 
Inlays vorzunehmen. Einer Reihe von Vorbedingungen, die sich nur schwer 
gleichzeitig erfiillen lassen, muB entsprochen werden, um dieses Verfahren 
angezeigt erscheinen zu lassen. Zunachst muB jede der zur Verwendung kommen
den Einlagen so gut ihren Zweck als Zahnfiillung erfiillen, daB sie den Zahn, 
in den sie eingelassen wird, in moglichst vollkommener Weise gegen eine erneute 
cariose Infektion schiitzt; es muB ferner die Verankerung der Fiillung in dem 
von ihr beanspruchten Zahn trotz der Erhaltung seiner Vitalitat fiir den 
Zweck der Stiitzung geniigend sein, und schlieBlich muB bei Herstellung der 
Verbindung zwischen den Inlays die Entstehung von Schmutzwinkeln und 
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Ablagerungsstellen fUr Niederschlage aus den Mund£lussigkeiten und fur Speise
reste vollig vermieden werden. Diese Bedingungen sind bei weitem besser zu 
erfullen, wenn der Einlassung von GuBfUllungen die Ab-
totung der Pulpa, sowie die Ausraumung und Fullung 
der Wurzelkanale vorausgeht. Wir werden daher bei 
Besprechung der Methoden, die mit der Devitalisation 
der Pulpa einhergehen, auf die Inlaybefestigung zuruck
kommen und wollen hier nur kurz einige Verfahren er
wahnen, die unter Lebenderhaltung der Zahnpulpa eine 
Befestigung durch Inlays bezweckten. 

Eine von BurgeB beschriebene Methode sucht die 
Stutzung der gelockerten Zahne unter Lebenderhaltung 
der Pulpa dadurch zu erreichen, daB sie £lache, dem 
Zahninnern und der Pulpakammer fernbleibende Inlays 
durch Stifte so im lebenden Zahn verankert, daB diese 
Stifte nirgends die Pulp a verletzen oder derselben so 
nahe kommen, daB sie einen bedrohlichen Reiz auf sie 
ausuben konnen. Eine solche Verbindung mehrerer 
Zahne untereinander durch sog. Pinlays ist durch 
Abb. 15 wiedergegeben. Diese Befestigungsmethode 
mag in manchen Fallen fur Backen - und Mahlzahne in 
Frage kommen, doch ist die Verwendung tiefgreifender 
Stifte in schmalen Schneidezahnwurzeln in der Nahe 

Abb. 15. Pinlay
befestigungsschiene 

nach BurgeE. 

der Pulpa zu gefahrlich, als daB man ihre Anwendung fur die Befestigung von 
Frontzahnen empfehlen konnte. 

Zu den Inlaystutzverbindungen zahlt die Kettenschiene nach Stein. Die
selbe besteht aus einer Kette von Inlays, die durch I-formige Schuber zu-

Abb. 16. Die Kettenschiene nach Stein. 

sammengehalten werden. Die Inlays durchlaufen die zu stutzenden Zahne 
von der mesialen zur distalen Seite und besitzen an beiden Approximalseiten 
Fuhrungen nach Art der Chayes-Attachements, in die die Schuber hineingreifen 

Abb.17. Abb.18. 
Abb. 17 u. 18. Fixierungsschiene nach Per von Bonsdorff 

(Abb. 16). Die Schuber werden mit Chloropercha, oder, falls man auf Aus
wechselbarkeit keinen Wert legt, mit Zement befestigt 1. 

Auch von Per von Bonsdorf ist ein Befestigungsapparat angegeben worden, 
der sich aus Inlays zusammensetzt und eine besondere Praparation der Zahn
stumpfe verlangt (s. Abb. 17 u. 18). 

1 Stein, Die Kettenschiene zur Verbindung und Fixation der Zahne. (Z. Stomat. 
1928, H. 1). 
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Stiitzung dnrch Halbkappenverbindungen. 
Um die Immobilisation unter Erhaltung der Pulpa, gleichzeitig aber unter 

fester Erfassung der gelockerten Zahne zu erzielen, haben Halbkappenver

Abb. 19. Die Befestigungsschiene 
nach Guttmann 
(Kappenschiene ). 

bindungen Verwendung gefunden. Das von 
Guttmann angegebene einfache Befestigungs
verfahren zum Befestigen durch untereinander 
verbundene, auf die Schneidekanten der zu 
stiitzenden Zahne aufgesetzte Kappen kann 
wohl in mechanischer Hinsicht nicht in allen 
Fallen denjenigen Anforderungen geniigen, die 
an einen soliden Stiitzapparat zu stellen sind. 
Wallisch beschreibt eine Schiene, die aus zwei 
Halbkronen iiber die festen Eckzahne besteht, 
die ihrerseits durch einen gegossenen lingualen 
Biigel miteinander vereinigt sind. Zwischen 
dem ersten und zweiten Schneidezahn rechts 
und links geht je eine Schraubenspindel hin, 

durch welche labial die beiden Schneidezahne mit schmalen, eng anliegenden, 
verdickten Doppelklammern umfaBt und lingual durch je eine in den Biigel 
versenkte Schraubenmutter fest angezogen werden (Abb. 20 u. 21). 

Abb.20. Nach Wallisch. Abb.21. Nach Wallisch. 

Verfahren nach Hruska. Von Hruska ist eine Be£estigungsschiene an
gewandt und beschrieben worden, die sich aus soviel untereinander verloteten 
Einzelhalbkappen zusam-
mensetzt, als Zahne erfaBt 
und gestiitzt werden sollen 
(Abb. 22). Die Kappen 
sind im Zahnriicken ahn- ~ 
lich verankert, wie die 

./ 

Abb. 22. Die Befestigungs
kappe mit steigbiigel

artigem Vorsprung 
(Hruska). 

Abb. 23. Beschliffener Schneide
zahn mit zwei vertikalen und einer 
rechtwinklig zu diesen verlaufen
denhol'izontalenRinne(Hruska). 

I 
fJ 

Abb. 24. Seitenansicht 
eines beschliffenen 

Schneidezahnes 
(Hruska). 

Carmichaelkrone in dem sie tragenden Zahne. Jede Einzelkappe deckt die 
Schneide und das obere Drittel des Zahnriickens, sie greift seitlich in der 
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gleichen Hohe iiber die Approximalflachen. Abb. 23 zeigt den Zahnriicken mit 
der steigbiigelformigen Rinne, deren vertikale Schenkel in die Approximal
flachen eingeschnitten sind, wahrend eine iiber die Riickenflache hinfiihrende 

Abb. 25. Die fUr die Aufnahme der Stiitz
schiene praparierte Zahnreihe (Hruska). 

Abb. 26. Die Befestigungsschienc in situ 
(Hruska). 

horizontale Rinne rechtwinkelig zu ihnen verlauft. Abb. 24 zeigt den fUr die 
Aufnahme der Kappe vorbereiteten Zahn von der Seite gesehen. 

Bei der Herrichtung der Zahne £iir die Aufnahme der Kappen verfii.hrt 
Hruska folgendermaBen: Zunachst schleift er die Approximalflachen der 

,' .... _-- ..... 

Abb.27. Abb.28. Abb.29. 
Abb.27- 29. Auflageschiene nach Katzner, Ausfiihrung I. 

Abb.30. Abb.31. Abb.32. 
Abb.30-32. Auflageschiene nach Katzner, Ausfiihrung II. 

Zahne zueinander parallel und dringt dann mit einem feinen Fissurcnbohrer 
im Winkelstiick zwischen die Approximalflachen und schneidet im oberen 
Drittel, aber nicht bis an die Schneideflache fiihrend, auf jeder Seite eine vertikale 
Rinne ein. Diese Rinnen miissen wie die zurecht geschliffenen Approximal
flachen der Zahne vollig parallel gerichtet sein; darau£ wird die Schneideflache 
in labio-lingualer Richtung abgeschliffen, so daB ein geniigend groBer Raum 
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zur Aufnahme eines starken Goldkorpcrs entsteht. Die Abschragung verlauft 
von der labialen Seite oben nach der lingualen Seite unten; auch die Ruckseite 
des Zahnes wird leicht abgeschragt und mit einem dunnen Carborundrade eine 

b 

Abb.33. Die Fournierkronenschiene fiir sich. (Aus Bock.) 
a AuBenseite, b Innenseite. 

horizontale Rinne in sie eingeschliffen, die die oberen Enden der vertikalen 
Rinne miteinander verbindet. Die Eckzahne werden ahnlich prapariert, nur 
daB die Schneide nicht v611ig horizontal, sondern der anatomischen Form des 

Abb. 34. Die Fournierkronenschiene in situ, 
von der Riickseite gesehen. (Aus Bock.) 

Zahnes entsprechend geformt wird; 
auch wird die horizontale Rinne beim 
Eckzahn nicht in die Nahe der 
Schneidekante, sondern mehr in den 
Rucken des Zahnes verlegt. Uber dem 
so praparierten Zahne werden die 
Kappen aus GuBwachs modelliert und 
gegossen. :B:ine sole he Kappe muB dem 
Zahnrucken, den Seiten und der 
Schneideflache vollkommen anliegen, 
so daB auch der an der inneren Seite 
der gegossenen Kappe liegende steig-
bugelartige Vorsprung genau in die 

fur ihn bestimmte Rinne paBt. Die fertigen Kappen werden den unter 
sich zu verbindenden Zahnen aufgesetzt und nun entweder mit Wachs ver
einigt abgehoben, eingebettet und durch Lotschwemmung verbunden, oder 

Abb. 35. Zur Aufnahme einer Porzellan
kronenschiene fertig praparierte Zahne. 

(Nach Goldberger.) 

Abb. 36. Porzellankronenschiene nach 
Gold berg er in situ. 

es wird ein Gipsabdruck genommen; die Kappen werden dann auf dem aus 
Sand und Gips hergestellten Modell miteinander verl6tet. Die fertigen Kappen 
werden den zu stutzenden Zahnen in der ublichen Weise aufzementiert (Abb. 26). 
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Die Auflageschiene nach Katzner. Von Katzner sind Schienen zur 
Stiitzung gelockerter Zahne beschrieben worden, die aus untereinander ver
lOteten Goldauflagen bestehen. Die Goldauflagen ersetzen entweder die 
Schneide- oder Kauflache der zu stiitzenden Zahne nach einer entsprechenden 
Praparation, deren Einzelheiten aus Abb. 27-29 ersichtlich sind, oder sie sind 
von der Mitte des Zahnriickens bis zur Schneidekante eingelagert. Auch hier 
ist eine entsprechende Praparation (s. Abb. 30-32) erforderlich, um der Schiene 
unter Erhaltung der Vitalitat der Zahne den Halt zu geben, den die ihr ver
wandte alte Inlayschiene unter Devitalisation in den Wurzelkanalen £indet. 

Die Fournier kronenschiene. Auch die Fournierkrone ist zur Her
stellung von Fixationsschienen zu gebrauchen (Bock). Diese Fournierkronen
schiene ist der von Hruska angegebenen Schiene nahe verwandt. Die Her
stellung der Fournierkrone ist bereits im Abschnitt "Briickenarbeit" auf Seite 630 
beschrieben worden. Die Stiitzschiene setzt sich aus einer Reihe untereinander 
verloteter Founierkronen zusammen (s. Abb. 33 und 34). 

Porzellankronenschiene nach Goldberger. Goldberger setzt eine 
Fixationsschiene aus Jacketkronen zusammen (Abb. 35 und 36). (Siehe Literatur
hinweis). 

II. Stutzverfahren, die mit der Devitalisation der 
gestiitzten Zahne einhergehen. 

Wir erwahnten bereits, daB hau£ig nach der Abtotung der Zahnpulpa mit 
nachfolgender Ausraumung und Fiillung der Wurzelkanale gelockerter Zahne 
auch ohne mechanische Stiitzung derselben e~n Wiederfestwerden der Zahne, 
eine gewisse Immunitat ihres Zahnfaches gegen diejenigen in£ektiosen Er
krankungen zu beobachten ist, die die Ursache der Lockerung abgeben. Dieser 
Umstand spricht an sich schon £iir die Anwendung der Stiitzungsverfahren, 
die mit der Devitalisation der Pulpa einhergehen. Da nun die Stiitzapparate, 
die diesem Verfahren dienen, zugleich die Anforderungen, die an die Sauber
keit des Stiitzgefiiges gestellt werden miissen, in hoherem MaBe erfiillen als 
wie die lebenden Zahne auBerlich umgreifende Vorrichtungen, da sie remer 
im Bereiche der Frontzahne dem Auge ganzlich oder nahezu verdeckt angebracht 
werden konnen, und da sie in mechanischer Hinsicht Vorziigliches leisten, ist 
es wohl zu verstehen, daB heute die mit der Devitalisation verbundene Wieder
be£estigung gelockerter Zahne allgemein als das zu bevorzugende Verfahren 
anerkannt ist. Ob nicht trotzdem heute noch diejenigen Methoden, die eine 
rein auBerliche Erfassung der lebenden gelockerten Zahne bezwecken, die 
haufigere Anwendung £inden, miissen wir dahingestellt sein lassen. Jedenfalls 
verdienen die Stiitzverfahren, die nach der sorgfaltigen Fiillung der Wurzel
kanale in das Innere der zu stiitzenden Zahne eingreifen, trotz der weit schwieri
geren Vorarbeit und des hoheren konstruktiven Konnens, das die Herstellung 
der Apparate zur Voraussetzung hat, die groBte Aufmerksamkeit des Jiingers 
der Zahnheilkunde und des ausiibenden Praktikers. 

A. Stiitzung der Frontziihne. 
1. Die einfache Stiftschiene. 

a) Allgemeines. 
Die Entwicklung des Verfahrens von der Drahtverbindung 

bis zur gegossenen Schiene. Der Gedanke, gelockerte Zahne nach vor
heriger Devitalisation durch eine starre, in dieselben eingelassene Einlage unter 
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sich und mit den festen Nachbarn zu verbinden, stammt von M. L. Rhein 
in New York. Das von ihm angegebene Verfahren hat sich auch bei uns ein
gebiirgert und bewahrt, auch sind einige Modifikationen desselben veroffent
licht worden. Wir haben, ehe wir zu der Rheinschen Methode gelangten, die 
Stiitzung unterer Schneidezahne in folgender Weise vorgenommen: Wir offneten 
die gelockerten Zahne und ihre festen Nachbarn, z. B. 3 2 1 11 2 3 von der 
Riickseite aus, kauterisierten und extrahierten die Pulpen, fiillten die Wurzel
kanale und legten dem oberen Teil des Wurzelkanals folgende Stiftlager an. 
Dann versenkten wir das eine Ende eines 0,5 mm dicken weichen Golddrahtes 
in das Stiftlager des einen Eckzahnes und zementierten es hier so ein, daB 
das Stiftlager ganz mit Zement geschlossen, das gerauhte Drahtende fest im 
Zement verankert war. Wir fiihrten dann den Draht zum nachsten Zahne, 
driickten hier eine Schlinge des Drahtes in das Stiftlager, schoben einen kleinen, 
aus diinnem Platindraht gefertigten Haken so in das Stiftlager hinein und iiber 
die Schlinge, daB das gerade Ende des Hakens in das mit weichem Zement 
gefiillte Stiftlager eindrang, der Haken aber die Schlinge erfaBte und in der 
Tiefe des Stiftlagers verankerte. Der Eingang des Stiftlagers wurde nach dem 
Einfiigen der Schlinge und des Hakens in der Hohe des Zahnriickens mit Zement 
eingeebnet. Wir fiihrten dann den Draht zum nachsten Zahn, verankerten 
denselben ebenso und fuhren so fort, bis das Ende des Drahtes in das Stiftlager 
des anderen Eckzahnes versenkt werden konnte und die sechs Frontzahne 
verbunden waren. 

Die zwischen je zwei Zahnen liegende Strecke des Drahtes muBte stets 
straff angezogen sein. Fiir manche FaIle haben wir mit diesem zuerst von Floris 
beschriebenen Verfahren recht gute Erfolge erzielt, doch riB der Draht nicht 
selten nach einiger Zeit, namentlich wenn eine starke Lockerung der Zahne 
bestand. Eine erheblich bessere Stiitzung, als sie durch eine solche Draht
verbindung moglich war, wurde durch dasjenige Verfahren erzielt, das wir bei 
der weiteren Ausbildung der Wiederbefestigungsarbeit anwandten. Die Stift
lager wurden nach Fiillung der Wurzelkanale wie bei dem eben beschriebenen 
Verfahren angelegt, zugleich aber in der Hohe der Eingange derselben eine 
Querrinne in den Riicken der zu stiitzenden Zahne geschliffen. In diese Rinne 
driickten wir entweder unmittelbar im Munde oder auf einem Gipsabdruck 
ein Stiick Platinfolie, das den Randern der Rinne folgend beschnitten wurde. 
Den Stiftlagern entsprechend wurde die Folie durchlocht, Platinstifte hindurch
gefiihrt, in die Stiftlager gesteckt und in der Platinfolie mit Wachs befestigt. 
Das im Munde einprobierte Gestell wurde alsdann eingebettet und die Platin
rinne mit hochkaratigem Golde ausgeschwemmt. Die so entstandene Stift
schiene wurde, nachdem ihre linguale Flache poliert war, in die Riickseite der 
Zahne einzementiert. 

Wir waren auf diesem Wege zu der - wie bereits erwahnt - von Rhein 
zuerst beschriebenen Stiitzungsmethode durch eine starre in die Riickseite 
der devitalisierten Zahne gesenkte Einlage gelangt. Dieses Verfahren hat sich 
inzwischen als das brauchbarste und sicherste Stiitzungsverfahren fiir die Vorder
zahne durchgesetzt. Die Modifikationen und Verbesserungen, die dasselbe 
spater erfuhr, waren nicht grundlegender Natur, sondern bestanden in un
wesentlichen Veranderungen und Erganzungen, sowie in Kombinationen mit 
prothetischen MaBnahmen. Von groBer Bedeutung fiir die Herstellung von 
Stiftschienen war die Einfiihrung des GuBverfahrens in die zahnarztliche 
Technik. 

Die Indikationsstellung fiir die Anwendung der Stiftschiene. 
Bei der Priifung der Frage der Indikation des Verfahrens ist zunachst der Grad 
der Lockerung in Betracht zu ziehen. Wir haben einleitend bereits die allgemeinen 
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Richtlinien fur die Beurteilung der Moglichkeit einer Stutzung stark gelockerter 
Zahne gegeben. Auch recht erhebliche Beweglichkeit gibt an sich keine Kontra
indikation gegen die Immobilisierung durch eine Stiftschiene. Einerseits ist 
in vielen Fallen durch eine vorausgehende und nach der Stutzung regelmaBig 
zu wiederholende medikamentose bzw. chirurgische Behandlung die Reinigung 
und Gesundung des Zahnfaches und somit die dauernde Beseitigung der 
Lockerungsursachen erreichbar. Andererseits ist von der Devitalisation eine 
Forderung des Wiederfestwerdens zu erwarten, und schlieBlich ist die mechanische 
Stutzung, die die Zahne durch eine in ihre Ruckseite eingelassene Stutzschiene 
erfahren, so zuverlassig, daB anch eine starke Beweglichkeit nicht wieder in 
Erscheinung tritt, wenn die Schiene lege artis konstruiert, angelegt und ver
ankert ist. So erscheint die Anwendung des Schienungsverfahrens auch dann 
angezeigt, wenn das Rontgenbild in der Umgebung einzelner Zahne der zu 
stutzenden Zahnreihe eine sehr weitgehende Atrophie oder Einschmelzung 
des knochernen Alveolarrandes zeigt. Es empfiehlt sich nach unseren Er
fahrungen eine gewisse Vorsicht hinsichtlich der aus dem Rontgenbild fur die 
Indikationsstellung des Stutzungsverfahrens zu ziehenden Schlusse, soweit es 
sich nicht urn die Ermittelung krankhafter Gewebsveriinderungen in der Um
gebung der Wurzeln, sondern um die Feststellung handelt, wieviel gesunder 
Knochen die gelockerten Zahne umgibt. Die Verzeichnungen des Rontgenbildes 
treten am starks ten in der Gegend hervor, urn die es sich bei der Prlifung dieser 
Frage handelt. 

Wahrend wir nns nun einerseits in vie len :Fallen durch eine relativ starke 
Lockerung nicht abhalten lassen, die Stiitzung durch eine Sti£tschiene vorzu
nehmen, spricht in anderen Fallen oft schon eine sehr geringe, nur durch ein 
feines Betasten oder Beklopfen festzustellende Beweglichkeit gegen die An
wendung des Verfahrens. Es muB dies dann als Regel gelten, wenn in dem 
betreffenden Munde die eitrige Erkrankung des Zahnfaches in sehr progre
dienter Form auftritt und die chirurgisch medikamentose Behandlung ihr 
gegeniiber an einzelnen Zahnen oder Zahngruppen versagte. Ob in dies en 
Fallen die Stutzung der vorhandenen gelockerten Zahne durch eine auBere 
Um£assung mittels eines im ersten Teil dieser Arbeit erwahnten Stutzapparates 
in Fragc kommt, bedarf im Einzelfalle der sorgfaltigsten Prlifung. Nicht selten 
wird hicrdurch immerhin eine langere Erhaltung dieser Zahne zu ermoglichen 
sein, sofern nicht eine Ausraumung des vorhandenen Zahnmaterials mit nach
£olgender prothetiseher Wiederherstellung des Gesamtgebisses vorzuziehen ist. 

Neben diesen grundlegenden Erwagungen, die sieh auf die Loekerung, 
ihren Grad, ihre Ursache und ihren Verlauf zu richten haben, urn zu einer 
sicheren Indikationsstellung fur das Stutzverfahren zu gelangen, ist der Zustand 
der Zahne selbst hierfur von Bedeutung. Die Unlosbarkeit der Verbindung, die 
eine Stiftschiene zwischen den Zahnen, in die sie eingelassen wird, schafft, hat 
zur Voraussetzung, daB das Auftreten periodontaler Erkrankungen der Zahne 
nicht zu erwarten ist. Wenn die Untersuchung und das Rontgenbild Verande
rungen der periapikalen Gewebe oder des Periodontium zeigt, oder wenn eine 
grundliche Ausraumung der septisch zerfallenen Pulpa wegen der Unzuganglich
keit des Wurzelkanals unmoglich ist, ist entweder von einer Stutzung durch 
eine einzementierte Schiene abzusehen, oder es hat die chirurgische Beseitigung 
des lnfcktionsherdes vorauszugchen, wenn man nicht vorzieht, den oder die 
suspekten Zahne zu entfernen und in Verbindung mit dem Stutzapparat durch 
kunstliche Zahne zu ersetzen. Kann man sich hierzu nicht entschlieBen, so 
ist die Anlegung eines lOsbaren Stutzapparates (Resch- oder Addicksschiene), 
die jederzeit zwecks Beseitigung eines erkrankten Zahnes herausgenommen 
werden kann, der Verwendung einer einzementierten Stiftschiene vorzuziehen. 
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Der Zustand der Zahnkronen, in deren Riickseite die Schiene eingelassen 
werden solI, ist nach zwei Richtungen hin zu untersuchen. Es ist zu priifen, 
ob die Kronen stark genug sind, um die Schiene aufzunehmen, ohne spater 
im Gebrauch Schaden zu leiden. Obgleich durch die Art der Gestaltung des 
Schienenlagers eine iibermaBige Schwachung des Zahnkorpers vermieden werden 
kann, so ist dieser doch in manchen Fallen, namentlich bei den unteren Schneide
zahnen, nicht stark genug, um die Anlegung des Schienen- und Stiftlagers 
zu erlauben .. Auch scheiden Zahnkronen mit sprodem Schmelz, zumal wenn 
derselbe Risse und Schrunden aufweist, fiir die Anwendung dieses Schienungs
verfahrens aus. Eine entschiedene Kontraindikation bildet ferner das Vor
handensein tiefer carioser oder gefiillter Defekte in den Frontzahnen, in die 
die Stiftschiene eingelassen werden solI. Kleine Fiillungen, deren Kavitat 
der Rinne oder den Stiftlagern nicht zu nahe liegt, kommen nicht in Betracht. 
Auch konnen approximale Kavitaten, wenn die labiale Zahnwand stark er
halten ist, unter Umstanden mit in die Rinne einbezogen werden. Sind an der 
labialen Seite der zu stiitzenden Zahne Zahnhalsdefekte oder Fiillungen vor
handen, so ist zu prmen, ob sie nicht einen Unterschnitt der natiirlichen Krone 
bilden, der die Anlage eines zweiten Unterschnittes an der anderen Seite ver
bietet, weil an dieser schwachsten Stelle nur eine unzureichende Verbindung 
zwischen Zahnwurzel und Zahnkrone bliebe. Erfahrung und technische Be
herrschung des Verfahrens sind hier besonders wichtig fiir die Beurteilung 
der Frage, ob die Stiitzung durch eine Stiftschiene vorgenommen und gegeben
falls so durchgefiihrt werden kann, daB sie die immobilisierten Zahne nicht 
schwacht, sondern im Gegenteil durch die Gestaltung der Schiene Riicken und 
Schneide der Zahne schiitzt. 

Neben der Priifung der Frage, ob das natiirliche Zahnmaterial innerhalb 
des Stiitzgefiiges stark genug bleibt, um dauernd funktionell in Anspruch ge
nommen zu werden, ist bei der Aufstellung des Planes fiir die Stiitzarbeit sorg
faltig zu untersuchen, ob sich die Gefahr der Entstehung sekundarer Caries 
neben der Stiitzschiene und den vorhandenen Fiillungen dauernd ausschalten 
laBt. 1st dies nicht sicher, oder handelt es sich um ein GebiB, an dem die Dis
position zu sehr schnell fortschreitender, nicht nur an den Pradilektionsstellen, 
sondern iiberall auftretender Caries besteht, dann ist in der Regel von der 
Stiitzung abzusehen. Immerhin ist die Immobilisierung durch eine Stiftschiene 
um der Moglichkeit einer vollkommenen Reinigung und Reinhaltung willen 
auch unter dies en Verhaltnissen den iibrigen Verfahren weit iiberlegen. 

b) Die Vorbereitung der Zahne zur Aufnahme der Schiene. 

Ausraumung und Fiillung der Wurzelkanale. Die Frage, ob die 
Kauterisation der Zahnpulpa derjenigen Zahne, die zwecks Einlassung einer 
Stiftschiene devitalisiert werden sollen, der Ausraumung der Wurzelkanale 
vorauszugehen hat, ist nach denselben Gesichtspunkten zu beantworten wie 
bei jeder Abtotung eines lebenden Zahnes. Aus Zahnen mit geraumigem 
Wurzelkanal, in den der Nervextraktor leicht einzudringen und die restlosc 
Entfernung der Pulpa mit Sicherheit vorzunehmen vermag, bedarf es der vor
herigen Kauterisation nicht, sofern sich die Anwendung lokaler Anasthesie 
nicht verbietet. In Zahnen hingegen, in denen ein enger unzuganglicher Kanal 
dem Vordringen der Nadel schwer zu iiberwindende Widerstande entgegensetzt, 
bei denen daher eine vollkommene Entfernung der Pulpa auf Schwierigkeiten 
stoBt oder unmoglich ist, empfiehlt sich die vorherige Kauterisation im Hinblick 
auf ihre Einwirkung auf etwa zuriickbleibende Pulpenstiimpfe, ebenso dann, 
wenn mit Riicksicht auf den Allgemeinzustand des Patienten Bedenken gegen 
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die Anwendung einer lokalen oder Leitungsanasthesie bestehen. In diesem 
Falle wiirde die sofortige Ausraumung der Wurzelkaniile zu einer so schmerz
haften Arbeit werden, daB die Moglichkeit einer Erfassung der letzten erreich
baren Fasern der lebenden Pulpa oft zweifelhaft wiirde. Da sich nun in vielen 
Fallen, namentlich bei den Zahnen alterer Personen, die Moglichkeit, in die 
Kanale einzudringen, schwer abschatzen laBt, da auch das Rontgenbild keinen 
sicheren Anhalt hierfiir gibt, und eine tiefere Sondierung sich verbietet, ist es 
besser, stets zu kauterisieren, als dies in zweifelhaften Fallen zu untcrlassen_ 

Bei der Kauterisation der Pulpa solcher Zahne, die durch Einlassung einer 
Stiftschiene gestiitzt werden sollen, sind wir friiher so vorgegangen, daB wir 
nach griindlicher Anasthesierung die Rinne gleich so tief einschliffen, daB 
die Pulpa freilag, dann eine Causticumeinlage auf jede der freiliegenden Pulpen 
brachten und die Rinne mit Guttapercha verschlossen. Wir sind heute von 
diesem Verfahren insofern abgekommen, als wir stets nur zwei Zahne zugleich 
in Behandlung nehmen und nicht in der Form der Rinne zur Pulpa vordringen, 
sondern durch einen im Bereiche der spater anzulegenden Rinne und Stiftlager 
aufzubohrenden Schacht. Wir ritz en den Schmelz iiber dem Tuberculum mit 
einem linsenformigen Stein so an, daB das Dentin an dieser Stelle etwa 2-3 mm 
breit freiliegt, dann gehen wir mit einem Rosenbohrer im stumpfwinkeligen 
Handstiick von dieser Stelle aus nach abwarts zur Pulpa hin vor. Diese Arbeit 
ist aufs vorsichtigste vorzunehmen, urn jede unnotige Schwachung oder Ver
letzung der Zahnwandung zu vermeiden. Liegt die Pulpa ein wenig frei, was 
durch eine wahrend des Bohrens haufig wiederholte Kontrolle festzustellen 
ist, dann wird die Causticumeinlage auf die Pulpa gebracht und der Schacht 
durch einen mit Mastix getrankten Wattetampon verschlossen. Am nachsten 
Tage wird, wenn erforderlich, wieder unter lokaler Anasthesie, der Schacht 
verbreitert und so gestaltet, daB er in seiner :Form derjenigen des zukiinftigen 
Schienenlagers nahekommt und an seiner tiefsten Stelle den Querschnitt des 
Cavum pulpae zeigt. Nun kann die Nadel senkrecht in den Wurzelkanal ein
dringen, urn die Pulpa zu edassen und zu entfernen; wahrend bei den Eck
zahnen, den mittleren und zumeist auch den seitlichen Schneidezahnen des 
Oberkiefers die Extraktion der Pulpa, wenn ein hinreichender Zugang' zur 
Pulpakammer geschaffen ist, keinerlei Schwierigkeit bereitet, ist das Innere 
der Wurzel der unteren Incisivi in der Regel zu schmachtig, als daB der Extraktor 
bis in die Tiefe eingefiihrt werden konnte. Es geniigt aber gerade boi dieser 
Zahnkategorie, wie die Erfahrung lehrt, die Erfassung des oberen im geraumigeren 
Teile des Kanales gelegenen Pulpengewebes mit einer feinen, scharf gezahnten 
Nadel, urn die im unteren Bereiche des Wurzelkanales verlaufenden Fasern 
ganz mit herauszuziehen. Gelingt die Extraktion der Pulpa in toto nicht vollig, 
so muG der Kanal etwas erweitert und moglichst bis zum Foramen apicale 
ausgearbeitet werden. Man bringt mit der glatten Nadel etwas Aqua regia 
in den Kanal und laBt die Saure einige Minuten wirken. Dann neutralisiert 
man mit Natrium bicarbonicum und dringt nun mit feinen Kanalerweiterern 
immer weiter vor, bis die zugangliche und ausgereinigte Strecke des Kanals 
der Lange der Wurzel entspricht. Vorziiglich eignen sich fiir die Sondierung 
dieser engen Wurzelkanale die Wurzelkanalsucher, fiir ihre Erweiterung 
die Wurzelkanal-(Rattenschwanz)-feilen, wie Rie von KPfr eingefiihrt 
und neuerdings von Prinz empfohlen wurdon 1 (Abb. 37). Diese Feilen lassen 
sich in den engsten Wurzelkanal einfiihren. Man beginnt die Arbeit mit einem 
sehr feinen Instrument und fahrt dann mit einer etwas starkeren Feile tort, 

1 In Deutschland werden diese Instrumente von den Antans-Werken G. m. b. H., 
Miinchen hergestellt und in den Handel gebracht. 
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bis der Kanal bis zur tiefsten zuganglichen Stelle die zur Einfiihrung der Wurzel
fiillung erforderliche Weite hat. 

Nicht zu empfehlen ist die Anwendung von Bohrern zur Erweiterung der 
Wurzelkanale. Bei allen Zahnkategorien, auch denjenigen mit starkeren Wurzel
wandungen, ist die Aufbohrung der Kanale durch von der Bohrmaschine ange
triebene Wurzelkanalbohrer mit Gefahr verbunden; besonders gilt dies aber 
von den unteren Schneidezahnen. Die ErOffnung und Behandlung des engen 
Kanales eines unteren Incisivus ist eine Arbeit, bei der die vorsichtige Fiihrung 

Abb.37. Kerrbohrer. 

des Instrumentes durch das feine Gefiihl der Finger
spitzen gerade geniigt, um eine Verletzung der Wurzel
wandungen auszuschlieBen. Die Anwendung der Bohr
maschine als Antrieb der Wurzelkanalbohrer fiihrt leicht 
zu Perforationen und stellt dann den Erfolg der ganzen 
weiteren Arbeit in Frage. 

Die Pulpenextraktion, Wurzelkanalausraumung und 
-erweiterung ist unter standiger Ausspritzung mit Wasser 
vorzunehmen. Man hat auf diese Weise die Gewahr 
groBter Sauberkeit. Sind die Wurzelkanale bis zur 
grol3ten erreichbaren Tide vollig frei und zuganglich, so 
legt man den Cofferdam an, wascht die Zahne und ihre 
Wurzelkanale griindlich mit absolutem Alkohol aus, 
trocknet das ganze Operationsfeld mit Hilfe des heiBen 

Luftstromes und iiberzeugt sich durch Sondierung mit feinen, watteumwickelten 
Nadeln von der volligen Trockenheit des Inneren der Wurzelkanale. Erst dann 
laBt man mittels der Tropfpinzette Jodoformather in die Kanale hineinlaufen 
und pumpt nach dem Verdunsten des Athers mit der Nadel Chloropercha (in 
Chloroform gelOste Guttapercha mit Jodoformzusatz) in die Kanale, taucht 
ganz feine Guttaperchaspitzen erst in Chloropercha und dann in Jodoform 
und schiebt sie so hoch wie moglich in die Kanale hinauf. 

Oft erfordert die EinfUhrung der an ihrer Spitze haarfeinen Guttapercha
spitzen in die Wurzeleingange groBe Geduld und Geschicklichkeit. Da aber 

- ,:--~rj,t... .-....._...... ~ -- .. "' ... _ ... _ 

Abb. 38. Instrument zum Hinaufschieben der Guttaperchapoints. 

ein fester AbschluB des Kanales in seinem ganzen Verlauf wichtig ist, ist es 
ratsam, diese Arbeit mit besonderer Sorgfalt auszufiihren. Die Guttapercha
spitzen lassen sich nicht in die Kanale hineinzwangen, sie miissen in die mit 
Chloropercha gleitig gemachten Kanale ohne Druck hineingeschoben werden. 
Gute Dienste leistet ein von uns fiir diesen Zweck angegebenes Hilfsinstrument, 
das in Abb. 38 wiedergegeben ist. Das gebogene Ende dieses Instrumentes 
ist diinn genug, um mit ihm bis vor den Eingang eines jeden Wurzelkanals 
gelangen zu konnen. Der Querschnitt des Endes ist ein wenig ausgehohlt. 
Diese Hohlung paBt auf das untere Ende der Guttaperchaspitzen und verhiitet, 
daB das Instrument bei dem Hinaufschieben derselben abgleitet. 

Nachdem das erste Paar der zu befestigenden Zahne vorbehandelt ist, 
nimmt man in einer zweiten und dritten Sitzung die Wurzelbehandlung der 
weiteren Zahne vor. Selbstverstandlich laBt sich unter giinstigen Umstanden 
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an einem widerstandsfiihigen Patienten in einer Sitzung die Behandlung von 
mehr als zwei Zahnen durchfUhren, doch dart dies nie auf Kosten einer bis ins 
letzte cxakt durchgefiihrten Arbeit geschehen. Auch diirfen wir durch diese 
Vorarbeiten die Krafte dcs Patienten nicht erschopfen. Ein vorzeitiger Ver
brauch der passiven Energie des Patienten wurde gerade bei einer solchen 
Arbeit, deren Erfolg in besonderem MaBe von ihrer exakten Durchfuhrung 
abhangt und die dahel' ohne Rucksicht auf den Zeitaufwand geschehen muG, 
hochst unokonomisch sein. 

Bei Unterbrechung der Arbeit verbindet und schlieGt man die Zahne, 
deren WurzelkaniLle gefiillt sind, durch ein in die an ihrer Ruckseite angelegte 
Rinne gedrucktes Stuck erwarmter Guttapercha. Wenn die Rinne sorgfaltig 
ausgetrocknet und das Guttaperchastuek gut in dieselbe hineinpassend geformt 
wurde, halt ein solcher Guttaperchaverband vorziiglich fur mehrere Tage und 
gibt dem Patienten bereits ein sic heres Gefuhl in den auf diese Weise provi
sorisch verbundenen Zahnen. 

Den Of£nungen an del' Ruckseite del' zu stutzenden Zahne hatten wir bei 
ihrer Erweiterung ungefahr die Gestalt del' Rinne gegeben, in die die Stutz
schiene versenkt werden solI. Diese Rinne exakt und zweckmaBig zu gestalten, 
ist die nachste Aufgabe, an die wir herantreten, nachdem die innere Versorgung 
des Zalmes abgeschlossen ist. In sole hen ]'allen, in denen sich eine Empfind
lichkeit einzelner Zahne bemerkbar macht, ist es rats am , 1-2 Tage zu warten, 
bis sich die Reizung verloren hat. Der Patient ist in del' Regel durch den vor
handenen Zustand gar nicht geniert, vorausgesetzt, daB ein festschlieBender 
Guttaperchaverband angelegt wurde. 

Ermittelung der Stellung, in der die gelockerten Zahne zu be
festigen sind. Bevor man das Schienenlager an del' Ruckseite der zu stutzen
den Zahne ausarbeitet, muB man sich uber die SteHung klar werden, in del' 
man die lockeren Zahne festhalten will. Da diesel ben oft sehr beweglich sind, 
besteht haufig ein Unterschied von mehreren Millimetern zwischen den ver
schiedenen Stellungen, die sie einnehmen konnen, je nachdem man sie gegen 
die hintere odeI' vordere Alveolarwand druckt. Damit nun durch Anlegung 
del' Schiene weder eine Uberlastung del' immobilisierten Zahngruppe, noch 
ihre Ausschaltung aus del' Artikulation bedingt ist, ist es notwendig, diejenige 
SteHung zu ermitteln und durch einen GipsvorguB, ein sog. Contre, festzu
halten, in der die zu stiitzenden Zahne sich unter normalem Kaudruck im Sinne 
des Artikulationsgleichgewichtes des Gesamtgebisses befinden. Die Ausarbei
tung des Schienenlagers muG unter standiger KontroHe del' SteHung del' Zahne 
mit Hilfe des gewonnenen Gegengusses erfolgen, damit die Rinnenrander bei 
richtiger ZahnsteHung sowohl in ihrem horizontalen Verlau£, wie in sagittaler 
Richtung keine Absatze und Unterbrechungen aufweisen. 

Die Gestaltung des Schienenlagers. Ifur die Form des Schienen
lagers sind folgende Gesichtspunkte bestimmend: Die l~inne darf weder in den 
Zahnen des Oberkiefers noch in denjenigen des Unterkiefers zu nahe 
dem Zahnhalse verlaufen, damit die Schiene nicht die DurchspUlung del' Inter
dentalraume, sowie die Reinigung und eventuelle Behandlung der Zahne hindert. 
Man wird daher den del' Zahnfleischgrenze zugewandten Rinnenrand etwa 
in del' Hohe des Tuberculum verlau£en lassen. Bei der Stutzung del' Frontzahne 
des Oberkiefers legen wir im Gegensatz zu £ruher den unteren, d. h. den 
del' Schneidekante zu gelegenen Rand del' Rinne in del' Regel bis an diese hinauf. 
Die Rinne muG hier so gestaltet werden, daB die Schiene, ohne sichtbar zu sein, 
die Schneidekante deckt. Hierfur ist eine leichte Abschragung der Zahnschneide 
von ihrem labialen Rande hinab zur Rinne hin notig (Abb. 39 und 42). Die 
Rinne fUr eine Stutzschiene fUr die :Frontzahne des Oberkie£ers muG auf jeden 

Handbnch der Zahnheilkunde. III. 3. A. 51 
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Fall so breit ange1egt werden, dail der Gegenbiil bei allen Kaubewegungen 
die Schiene und nicht den Zahnrucken trifft, damit die Zahne nicht von der 
Schiene abgedrangt werden. 

Bei der Stutzung der unteren Frontzahne kann der obere, zur Schneide
kante hin liegende Rinnenrand entweder so weit von dieser fern b1eiben, dail 
eine kraftige, widerstandsfahige Leiste des ZahnkOrpers bestehen b1eibt (Abb. 40 
und 43), oder er kann auch hier bis zur Schneide hinaufge1egt werden (Abb. 41 
und 44). Zu dieser breiteren Formung der Rinne und damit der Schiene ist 

Abb. 39. In die oberen Frontzahne 
eingeschliffene Rinne. 

Abb. 40. In die unteren Frontzahne 
eingeschliffene Rinne. 

nament1ich dann zu raten, wenn die Frontzahne im Kop£biil auftre££en oder 
einen 1eichten Vorbiil der unteren Zahne au£weisen. 

Bei der inneren Gesta1tung der Rinne ist einmal Bedacht darau£ zu nehmen, 
dail die Schiene hinreichend stabi1 wird, um dauernd die Inanspruchnahme 
ihres Querschnittes auszuhalten. Das Lager muil daher tid genug sein, um 
eine starke Schiene au£zunehmen, darf aber andererseits nicht so weit ausgehoben 
werden, dail der Zahn zu sehr geschwacht wird. Bei den Zahnen des Unter
kie£ers ist dies dadurch zu vermeiden, dail man das Lager re1ativ flach gestaltet, 

Abb.41. In die unteren Frontzahne 
eingeschliffene Rinne, die bis zur 

Schneidekante hinaufreicht. 

dafur aber die 1inguale Oberflache der Schiene 
vorwo1bt und die Schiene dadurch verstarkt. 
1m Oberkie£er verbietet sich dies zumeist 
des Bisses wegen, da£ur aber erlaubt die 
Starke des Zahnkorpers hier, das Lager tiefer 
anzulegen und der Schiene dadurch die er
forderliche Dicke zu geben (Abb. 42). 

Fur das Profil der Schiene ist bestimmend, 
dail spater, wenn die Stifte eingelOtet sind, 
die Moglichkeit bestehen muB, die Schiene 
ohne Schwierigkeit in ihr Lager einzufUgen. 
Damit der nach der Schneidekante zu 
liegende Rinnenrand der Einfuhrung der 

Schiene nicht im Wege ist, darf derselbe nicht zu sehr uberhangen. Man 
gibt daher dem Lager nicht ein vollig halbrundes, sondern ein mehr halb
birnen£ormiges Profil, dessen breiterer Teil wurzelwarts uber dem Sti£t
lagereingang liegt. Zur Herstellung der Rinne bedient man sich zuerst kleiner 
rad- und linsenformiger Carborundsteine, deren Groile und Profil aus neben
stehenden Abbildungen erkennbar ist (Abb. 45). Urn die gelockerten Zahne 
wahrend dieser Arbeit zu stutzen und Verschiebungen derselben zu vermeiden, 
legt man den Daumen der linken Hand oder das vorher ge£ertigte Contre 
fest gegen die Front der Zahne: Nachdem die Schmelzschicht in der ganzen 
Breite der angelegten Rinne weggeschliffen ist, vertie£t man mit groilen Rosen
bohrern die Rinne. Man bedient sich dabei, je nachdem wie man am besten an 
die zu bearbeitende Stelle gelangt, eines Stumpfwinkelstuckes oder des geraden 
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Handstuckes. Eine au Berst vorsichtige Fuhrung des Bohrers ist erforderlich. 
Das Beschleifen der Rander der Rinne im Sinne des uber die Form derselben 
in vorstehendem Gesagten geschieht teils mit Bohrern, teils mit Finierern und 

Abb. 42. Das Profil cler 
Rinne, wie sie in Abb. 39 

angelegt ist. 

Abb. 43. Das Profil der 
I{.inne, wie sie in Abb.40 

angelegt ist. 

Abb.44. Das Profil cler 
Rinne, wie sie in Abb. 41 

angelegt ist. 

Steinen. Die Arbeit gleicht durchaus der Praparation von Kavitaten fur Ein
lagefuHungen; besonders zu beachten ist - wie wir schon friiher ausfiihrten -, 
daB die Herrichtung der Rinne und ihrer Rander unter sorgfaltigster Beob
achtung und Einhaltung derjenigen SteHung der Zahne er
folgt, die man ihnen durch die Stutzung sichern will . Die 
Rander mussen geradlinig verlaufen, scharfkantig und fest 
sein, das Lager selbst gleichmaBig in der Ausschachtung und 
nirgends unter die Rander gehend. 

Urn wahrend der Arbeit an der meist wenig ubersicht
lichen Ruckenflache eine stete Kontrolle uben und nach
prufen zu konnen, wieweit die gewiinschte Form erreicht 
ist, ob noch Unebenheiten in den Konturen vorhanden sind, 
nimmt man von Zeit zu Zeit mit einem rundgeformten 
halbweichen Stuck Stentsmasse, dessen Oberflache man uber 
der Flamme erhitzt, einen kleinen Abdruck. Vorher ver
schlieBt man die Zwischenraume der Zahne durch Schwamm
stucke oder Watte. Ein solcher Abdruck laSt die Form der 

Abb.45. 
Car borundsteine 
zur Herstellung 

der Rinne. 

Rinne, ihre Konturen und etwaige Fehler ganz genau erkennen und gibt den 
besten Anhalt fur eine exakte Durchfuhrung der Arbeit. 

c) Die Herstellung der Stiftschiene. 
Das A bfor men der Rinne. Nachdem die Rinne fertig geschliffen ist, 

nimmt man einen Gipsabdruck von derselben. Urn diesen moglichst unverletzt 
von der Ruckseite der Zahne abheben zu konnen, verschlieBt man vorher die 
Interdentalraume mit Wachs, die Eingange der Wurzelkanale mit Guttapercha. 
Man markiert in dieser Guttapercha den Wurzeleingang, damit sich diese Stelle 
im Abdruck und spater an der Unterseite der fertig gegossenen Schiene deutlich 
erkennen laBt. Es ist dies fur die Durchlochung der Schiene an den richtigen 
Stellen von Vorteil. Den Abdruck vun lier Rinne nimmt man mit einem Gips
kloB, den man mit dem Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand gegen die 
Ruckseite der Zahnreihe druckt, nachdem man dieselbe ein wenig eingefettet 
hat. Den Gips nehme man nicht zu dick. Die Zahne werden mit Hilfe des 
bereits fruher hergestellten Contres wahrend des Abdrucknehmens festgehalten. 
Einen vortrefflichen Abdruck der Ruckseite zu stiitzender gelockerter Zahne 

51* 
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mit der eingeschlufenen Rinne kann man aus Guttapercha herstellen. Man 
trocknet die Rinne gut aus und driickt ein Stiick erweichter Guttapercha so 
gegen die Riickseite der Zahne, daB sie hier haften bleibt und mindestens einen 
halben Tag an dies em Platze belassen werden kann. Die innerhalb dieser Zeit 
sehr fest erhartete Guttapercha wird dann vorsichtig abgehoben und gibt nun 
einen sehr zuverlassigen und scharfen Abdruck der Rinne. 

Das Modellieren und GieBen der Schiene. Nach dem Abdruck wird 
ein Positivmodell hergestellt, das die Form der auf der Riickseite der Zahne 
angelegten Rinne genau erkennen laBt. Diese Rinne wird nun ein wenig ein
gefettet und mit GuBwachs ausgefiillt. Man modelliert die Schiene und hebt das 
Wachsmodell vorsichtig heraus, bettet es ein und gieBt die Schiene aus 18kar. 
Golde. Wenn man mit der geniigenden Vorsicht verfahrt, gelingt es stets, 
nach einem scharfen unverletzten Gipsabdruck eine genau in die Rinne passende 
Schiene herzustellen. Ob man die aus Wachs modellierte Schiene den natiir
lichen Zahnen einprobieren oder den Versuch machen will, das Wachsmodell 
der Schiene im Munde herzustellen, wird von der Geschicklichkeit und fibung 
in solchen Arbeiten abhangen. Wenn man nach einem Gipsabdruck arbeitet, 

J 
Abb. 46. Die Schiene zur 

Aufnahme der Stifte 
durchlocht. 

der entstand, wahrend die gelockerten Zahne in 
der fiir sie richtigen Position festgehalten wurden, 
und der die vollig unverletzte Form der Rinne 
wiedergab, wird eine auf ihm hergestellte Schiene 
stets ganz genau passen. Man sehe, um dessen 
sicher zu sein, nach dem Abheben des Wachs
modelles von allen weiteren Manipulationen an 
demselben abo Die fertig gegossene Schiene wird 
den Zahnen anprobiert, etwa vorhandene Rauheiten 
usw., die im Wege stehen, beseitigt. 

Die Anlage der Stiftlager. Wenn man sich 
iiberzeugt hat, daB die Schiene bei der fiir ihre 
Belastung richtigen Stellung der Zahne ganz genau 

in ihr Lager paBt, folgt die Durchlochung zwecks Einlotung der Stifte. An 
der Unterseite der Schiene markieren sich die Eingange der Wurzelkanale. 
Diesen Stellen entsprechend durchlocht man die Schiene mit Hilfe der Bohr
mas chine in der Richtung des Verlaufes der Wurzelkan1i1e (Abb. 46). Als
dann beginnt man mit der Herstellung der Lager fiir die Stifte, die in die Wurzeln 
eingreifen sollen. Diese Lager miissen dem Verlauf der Wurzelkanale folgend 
von dem Boden der Rinne aus etwa 3-4 mm tief gebohrt werden. Wahrend 
diese Arbeit an den oberen Schneide- und Eckzahnen und an den unteren Eck
zahnen in der Regel ohne groBe Schwierigkeit und ohne die Gefahr einer Ver
letzung der Wurzelwandungen ausgefiihrt werden kann, erfordert dieselbe 
bei den unteren Schneidezahnwurzeln ihres au Berst schmalen Profiles wegen 
die groBte Vorsicht. Da gerade diese Zahne besonders haufig der Stiitzung 
bediirfen, ist jedem Anfanger auf dem Gebiete der Befestigungsarbeit dringend 
zu empfehlen, die Aufbohrung von unteren Schneidezahnwurzeln zwecks Schaf
fung von Sti£tlagern zunachst wiederholt an extrahierten, in Gips aufgestellten 
Zahnen vorzunehmen. Wenn die Erfahrung und fibung, die diesen kleinen 
Eingriff ohne Ge£ahr vorzunehmen ermoglicht, auch erst durch die Praxis ge
wonnen werden kann, so gibt doch die Ausfiihrung der Arbeit am Phantom 
fiir die Art der Bohrerfiihrung, fiir die Schnittrichtung und die Abmessung 
der Tiefe einen gewissen Anhalt, der fiir die erstmalige Durchfiihrung im Munde 
wertvoll sein kann. Wir pflegen die Stiftlager mittels des stumpfwinkeligen 
Handstiickes aufzubohren und runde, ganz scharfe Bohrer zu verwenden, indem 
wir mit Starke 4 beginnen und allmahlich bis zu Starke Nr. 9 gehen. Der Bohrer 
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muG mit feinem Gefuhl fur die Richtung des Schnittes so gefuhrt werden, daG 
sich der Querschnitt der Wurzelfullung stets genau in der Mitte des Bohrkanals 
zeigt. Die Sondierung der Kanale vor ihrer Fullung gibt dem Operierenden 
schon vorher AufschluG daruber, ob Abweichungen von der normalen Richtung 
der Wurzeln vorliegen, notigenfalls kann eine Rontgenaufnahme weiteren Auf
schluG daruber geben. Wenn man nur ganz langsam vorgeht und nach Weg
spulung des Bohrstaubes durch kriiftiges Ausspritzen mit Wasser immer wieder 
kontrolliert, ob sich die Wurzel£ullllng genau in der Achse der au£gebohrten 

Abb.47. Langsschnitt durch einen oberen 
Eckzahn, die Anlage des Stiftlagers 

zeigend. 

Abb. 48. Langsschnitte durch untere 
Schneidezahne, die Anlage des Stiftlagers 

zeigend. 

Kanalstrecke als weiBer und rotlicher Punkt markiert, wenn man ferner nicht 
zu tief vorzudringen sucht, dann wird eine Verletzung der Wurzelwandungen 
fast ausgeschlossen sein. Abb. 47 zeigt den Langsschnitt eines oberen Eck
zahnes, Abb. 48 den Langsschnitt unterer Schneidezahne, die die Anlage der 
Stiftlager erkennen lassen. Wahrend der Herstellung eines Stiftlagers kontrolliert 
man die Tiefe desselben am besten, indem man den fur dasselbe bestimmten 
Stilt durch die durchlochte Schiene hindurch in das Lager steckt und das in 
die Wurzel hineinragende Ende miBt. Die Stifte stellt man flir die unteren 
Schneidezahne aus gerauhtem 0,8 - 0,9 mm starkem 18kar. Golddraht her, 
fur die oberen Schneide- und Eckzahne 
nimmt man dieselben etwas starker. Man 
erweitert die Locher der Schiene so aus
giebig, daG man die Stifte bequem hin
durchstecken und Ihnen cine beliebige 
Richtung geben kann, ohne daB diesel ben 
die geringste Zwangsfuhrung haben. Nur 
dadurch ist man in der Lage, allen Stiften Abb. 49. Einprobe der Schiene mit 
eine unter sich parallele Richtung zu geben. den durchgesteckten Stiften. 
Nach Herstellung aller Stiftlager probiert 
man die Schiene mit samtlichen hindurchgesteckten Stiften nochmals ein 
(Abb. 49). 

Das Einloten der Stifte. Das EinlOten der Stifte in die Schienc nimmt 
man am besten einzeln vor, denn nur so weiB man genau, wenn sich beim Ein
probieren der Schiene cine Veranderung in ihrem Sitz oder ein Hindernis fur 
das Einsetzen zeigt, daB der zuletzt eingelOtete Stift diese Schwierigkeit ver
anlassen muG. Lotet man hingegen zugleich mehrere Stifte in die Schiene ein, 
so ist es oft nicht leicht, wenn sich Widerstande zeigen, festzustellen, welcher 
der Stifte durch seine Richtung oder irgendwie sonst den guten Sitz der Schiene 
hindert. Man verrahrt beim EinlOten der Stifte folgendermaGen: 
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Die durchlochte Schiene wird eingesetzt und mit der linken Hand an ihrem 
Platz gehalten, die Zahnreihe durch das Contre gestutzt, so daB die Schiene 
und die Zahne genau in der richtigen Stellung fixiert sind. Nun steckt man 
den Stilt, den man einlOten will, durch das fur ihn bestimmte Loch in sein 
Lager und preBt ein erweichtes, aber nicht zu weiches Stuck Stentsmasse, 
dessen Oberflache man im letzten Augenblick nochmals durch die Flamme 
zieht, auf das durch die Schiene frei hinaufragende Ende des Stiftes und den 
Teil der Schiene, in dem der Stift befestigt werden soll. Es istpeinlichst dar
auf zu achten, daB hierbei keine Verschiebungen der einzelnen Teile aus ihrer 
richtigen Lage vorkommen. Durch reichliches Aufspritzen von kaltem Wasser 
bringt man die Stentsmasse zu volligem Erharten, hebt dann den kleinen Ab
druck mit der in ihm eingebetteten Schiene und dem Stift heraus, pruft, ob 

Abb. 50. Das gleichzeitige Einloten samtlicher 
Stifte (Mamlok). 

Abb. 51. Das gleichzeitige Einlbten 
samtlicher Stifte. Die Pliittchen
schiene im Gipsabdruck (Mamlok). 

Abb. 52. Die fertige Stiitzschiene. 

Schiene und Stilt fest in ihrem Lager sitzen, reponicrt und befestigt sie ge
gebenenfalls und bettet sie dann zum Loten ein. Nach dem EinlOten des ersten 
Stiftes probiert man die Schiene ein, geht, wenn man sich iiberzeugt hat, daB 
nicht die geringste Veranderung im Sitze der Schiene gegen vorher stattgefunden 
hat, zum EinlOten des zweiten Stiftes uber und fahrt so unter jedesmaliger 
genauester Kontrolle der unveranderten Lage der Schiene fort, bis samtliche 
Stifte eingelOtet sind. Beim Einfugen des zweiten und jedes weiteren Stiftes 
fuhlt man schon vor der Lotung beim Herausnehmen des Ganzen, ob sich ein 
Widerstand durch den neuen Stift bemerkbar macht, ebenso sieht man im 
Abdruck, ob der Stift in seiner Richtung von derjenigen der bereits eingelOteten 
Stilte abweicht. Es empfiehlt sich dann, schon vor der Lotung nachzuhelfen 
und eventuell nach Veranderung der Richtung des Stiftes einen neuen Abdruck 
zu nehmen. Wahrend wir bei der Anfertigung der Stiftschiene in der vor
beschriebenen Weise langsam Schritt fur Schritt vorgehen, sind von anderen 
Autoren Verfahren beschrieben worden, die die Durchlochung der Schiene 
und das Einfiigen der Stifte in schnellerer, mehr summarischer Weise erledigen. 
Ma mlok steckt samtliche Stifte durch die in situ befindliche Schiene, fixiert 
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dieselbe durch einen dunnen Ligaturendraht und nimmt von dem ganzen einen 
Gipsabdruck (Abb. 50 und 51). 

Sind aIle Stifte eingelotet, dann wird die Schiene zunachst roh noch einmal 
einprobiert. Wenn sie genau paBt, werden aIle Stiftenden, die an der Zungen
seite des Apparates herausragen, bis auf eines abgeschnitten und die Oberflache 
poliert. Wir lassen gerne eines der Stiftenden bis unmittelbar vor dcm Ein
zementieren des Apparates stehen und schneiden es erst dann ab, wenn wir 
den Stutzapparat einfugen und nicht wieder herausnehmen wollen. Ohne ein 
solches hinausragendes Stiftende ist das Wiederherausnehmen der Schiene oft 
recht schwicrig, weil man die Schiene an den glatt verlaufenden Randern nicht 
anfassen kann. 

Urn sich die Arbeit des Durchbohrens der Schiene zu ersparen, hat man 
empfohlen, die Locher fur die Stifte schon im Wachsmodell anzulegen und 
wahrend des Gusses dadurch freizuhalten, daB man Graphitstifte von ent
sprechender Starke durch das Wachsmodell steckt. Wenn man so vcrfahren 
will, muB man die Lager fur die Stifte schon vor dem GieBen der Schiene auf
bohren, damit man die Graphitstifte durch die Wachsschiene hindurch in die 
Lager stecken und fur die Locher in der Schiene dadurch die Richtung gewinnen 
kann. Wir halten es fur richtiger, die Wachsschiene ohne Locher herzustellen 
und diese erst hinterher in der Goidschiene anzubringen, urn jede unnotige 
Beruhrung und Bearbeitung des Wachsmodelles zu vermeiden und so eine 
recht genau passende gegossene Schiene zu erhalten. W crden mehrere oder 
aIle Stifte zugleich angebracht, dann ist die Gefahr viel groBer, daB sich einzelne 
Stifte beim Herausnehmen der Schiene verschieben, zugleich aber ist es dann 
viel schwerer, die Ursache zu iinden, wenn die Schiene nach dem EinlOten der 
Stiite nicht paBt. Wir sind, wie wir schon fruher hervorhoben, mehr fur ein 
schrittweises Vorgehen, urn jeden einzelnen Schritt genau kontrollieren zu 
konnen und glauben, auf diese Weise ebenso schnell, aber wesentlich sicherer 
zu einem guten Resultat zu kommen. 

Wenn der fertige Stutzapparat nochmals einprobiert ist und genau paBt, 
wird das letzte Stiftende, das wir noch an der Zungenseite des Apparates stehen 
lieBen, urn denselben daran herausheben und einsetzen zu konnen, fortge
schnitten und die ganze Flache sauber befeilt, geschli££en und poliert (Abb. 52). 
Die Rauhung der Stifte wird nochmais nachgepriift und wenn notig, verstarkt. 
In Fallen, in denen wir genotigt waren, in einzelnen Kanalen besonders kurze 
Stifte zu verwenden, weil es uns riskant schien, das Stiftlager tiefer in den 
betreffenden Zahn hineinzufiihren, loteten wir zum SchluB ein ganz kleines 
Flitterchen Feingold an die Spitze des kurzen Stiftes, das beim Hineinpressen 
des Stutzapparates lfachgibt. Fur den Stift ist dies eine vorzugliche Ver
ankerung. 

d) Das Einsetzen der Stiftsehiene. 

Die Stutzschiene muB nicht nur exakt in das Schienenlager hineinpassen, 
sondern auch leicht und sicher einzusetzen sein. Ehe man das Operationsfeld 
trocken legt, urn die Schiene zu befestigen, hat man sich davon zu uberzeugen, 
daB dies der Fall ist. tiberall da, wo es moglich ist, den Frontzahnen, urn deren 
Stutzung es sich handelt, den Cofferdam anzulegen, wird man dieses Verfahren 
jeder anderen Tl'ockenhaltung vorziehen. Es sind dann nicht nur die sechs 
Frontzahne, sondern auch beiderseits ein Bicuspis mit in den Cofferdam ein
zuspannen, urn das Arbeitsfeld ubersichtlich und die Tl'ockenhaltung an den 
Eckzahnen sicherel' zu machen (Abb. 53). Fehlen diese Pramolaren oder dienen 
sie als vordere Trager einer Brucke, so muf3 man sich daraui beschranken, die 
sechs V ol'del'zahne unter Cofferdam zu legen. 



808 Bruhn: Die Befestigungsarbeit. 
-------- --- '------

Nicht immer ist dieser sicherste Weg der Trockenhaltung gangbar, in manchen 
Fallen mussen wir von der Anlegung des Cofferdams absehen und versuchen, 
den Speichel auf andere Weise fernzuhalten. Die Schwierigkeiten, die hierlur 

Abb. 53. Die Frontzahne des Unterkiefers 
einschlieBlich der ersten Pramolaren durch 
Cofferdam zwecks Einsetzens der Schiene 

trocken gehalten. 

bestehen, hangen hauptsachlich von 
der Starke des Speichelflusses, von 
der Offnungsmoglichkeit des Mundes 
und teilweise auch von der Geduld 
und Selbstbeherrschung des Patienten, 
sowie von der Sicherheit und Ge
schicklichkeit des Operierenden abo 
Wenn sich auch das Einzementieren 
einer Stiftschiene einschlieBlich aller 
dabei erlorderlichen MaBnahmen 
unter Umstanden sehr leicht und 
schnell durchfiihren laBt, so ist doch 
zu bedenken, daB verschiedene Ar beits

vorgange hemmungslos ineinander eingreifen mussen, um die Schiene kunst
gerecht und sicher zu befestigen. Dafur ist eine gewisse Rube fUr den 
Arbeitenden notig, und diese ist nur moglich, wenn derselbe weiB, daB das 

I 
I.. 

Abb.54. Der Egglersche Zungenhalter. 

Arbeitsfeld fur eine gewisse Zeit
spanne mit Sicherheit trocken bleibt. 
Das Trockenhalten durch mit der 
Hand gehaltene Watterollen genugt 
zumeist nicht. Die Hande des Ar
beitenden mussen beide frei 'sein, die 
Finger der Assistenz aber konnen 
unter Umstanden das Aibeitsfeld un
ubersichtlich machen und die Arbeit 
storen. Unter den Wattehaltern, die 
fUr die Trockenhaltung der Vorder
zahne gute Dienste leisten, ist der 

Egglersche Apparat (Abb. 54) "Automaton" und ein von De Trey in den 
Handel gebrachter Halter als gerade fUr diesen Zweck besonders brauchbar zu 
nennen. Der letztere stutzt, da er zwischen die obere und untere Zahnreihe 
geklemmt wird, den Unterkiefer bei der Offenhaltung des Mundes. 

Abb.55. Spritze zum Einfiillen des Zementes in die Stift- und Schienenlager (nach Bruhn). 

Nachdem die fur die Trockenhaltung des Arbeitsfeldes erforderlichen Vor
kehrungen getroffen sind, wird das Schienenlager grundlich mit Alkohol aus
gewaschen und alsdann mit dem HeiBluftstrom getrocknet. Es ist jetzt darauf 
zu achten, daB in der Rinne und in den Stiftlagern keine Spur von Guttapercha, 
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Speiseresten usw. zuriickbleibt, damit der exakte Sitz der Stiitzschiene nicht 
beeintrachtigt ist. Hat man sich davon iiberzeugt, daB das Lager vollkommen 
sauber und trocken ist, dann kann die Schiene einzementiert werden. Wir 
verwenden fiir die Befestigung der Stift
schiene das normalhartende Havard - oder 
Caulks Zement. Das letztere Material ist 
fiir diesen Zweck ganz besonders geeignet. 
Wahrend der Operierende die Trocken
haltung des Arbeitsfeldes iiberwacht und 
sich zum Einsetzen der Schiene bereit halt, 
wird ein reichliches Quantum Zement in 
rahmartiger Konsistenz angeriihrt und nun Abb. 56. In der Mitte des Zahnriickens 
in das Schienenlager eingefiillt. Wir haben angelegte Stiftschiene, in situ. 
friiherdas Zement mittels gebogener stumpfer 
Sonden in die Stiftlager eingepumpt, dann die Riickseite der gut getrockneten 
Schiene mit Zement bedeckt, dasselbe an den Stiften etwas gehauft und die 
Schiene in ihr Lager gepre/3t. Da nun die Stiftlager ziemlich eng sind, ka.m es 

Abb. 57. Bis zur Schneidekante hinauf
reichende Stiftschiene fiir die Frontzahne 

des Unterkiefers, in situ. 

Abb. 58. Bis zur Schneidekante hinauf
reichende Stiftschiene fiir die Frontzahne 

des Oberkiefers, in situ. 

vor, daB wir in der kurzen Frist, die die steigende Speichelflut und das schnelle 
Erharten des Zementes uns lieB, nicht die Stiftlager gehorig fiillen und die 
Bildung von Blasen in ihnen verhindern konnten. Wir haben uns daher vor 
Jahren fiir den speziellen Zweck des Einfiillens 
des Zementes in die Stiftlager eine Spritze 
konstruiert, die in Abb. 55 wiedergegeben ist. 
Das nicht zu dickfliissige, aber sehr gut durch
geriihrte Zement lal3t sich gut in die Spritze 
einfiillen und mit dem Druck des Stempels 
leicht und sicher in die Stiftlager hineinpressen. 
Die Arbeit vollzieht sich mit diesem Hilfsmittel 
weit schneller und sauberer, die Entstehung 
von Hohlraumen in dem das Stiftlager fiillenden 
Zement wird vollig vermieden. 

Nachdem die Schiene mit der Hand ein
gesetzt ist, wird sie in ihr Lager gepreBt und 
so lange festgehalten, bis das Zement zu er
harten beginnt. Die Zahne werden dabei von 
vorne fest gegen die Schiene gedriickt. Erfolgte 

Abb. 59. In die unteren Front
zahne eingelassene Stiftschiene 

nach zwolfjahriger Stiitzung 
unverandert. 

das Einsetzen der Schiene unter Cofferdam, so wird derselbe so lange im Munde 
belassen, bis das Zement erhartet ist. Vorher aber wird der Uberschuf3 an 
Zement entfernt, der unter der Schiene hervorquoll. Es hat dies vor dem volligen 
Erharten zu geschehen, damit das Zement sich nicht zu fest in der Umgebung 
der Schiene und zwischen den Zahnen festsetzt. Die Trockenhaltung durch 
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andere Apparate ist gleichfalls solange wie moglich durchzufuhren, damit 
das Zement, ehe der Speichel das Arbeitsfeld uberschwemmt, moglichst hart 
wird. Nach dem Erharten des Zementes geht man mit einem Polierinstrument 
uber die Rander der Schiene und beseitigt mit Schleif- und Poliersteinen etwaige 
Hindernisse fur den freien BiB, die an der Schneide der Zahne durch den 
Schienenrand gegeben sein konnen. 

Sind aIle V orbedingungen fur die Anwendung der Stiftschiene zur Stutzung 
gelockerter Frontzahne erfullt, und ist die Vorbereitung der Zahne und die An
legung der Schiene in technisch vollkommener Weise erfolgt, dann ist der Arbeit 
eine sehr gute Prognose zu stellen, auch wenn die Atrophie des Alveolarfort
satzes weitergeht und die Wurzeln einzelner im Stutzverbande stehender Zahne 
vollkommen yom Knochen entblOBt. Vor mehr als einem Jahrzehnt von uns 
vorgenommene Stutzungen der Frontzahne sowohl des Ober- wie des Unter
kiefers haben wir unter standiger Beobachtung und konnen in den meisten 
Fallen die volle unveranderte Festigkeit und Bestandigkeit der Stutzgefuge 
und Zahne feststellen. Abb. 59 zeigt eine untere Frontzahnschiene, die 12 Jahre 
bevor die Rontgenaufnahme gemacht wurde, von uns angelegt war. Der Um
stand, daB die mittleren Schneidezahne heute fast vollig frei schweben, hat die 
Festigkeit derselben und ihrer Nachbarn in keiner Weise gemindert. 

2. Besondere Formen der Stiftschiene. 
Stiftschiene mit in die Eckzahne eingreifenden Schrauben 

(Bruhn). Fur solche FaIle, in denen durch eine starke Divergenz der Eckzahn
wurzeln die Unmoglichkeit bedingt ist, die sechs Stifte der einfachen Stift-

a 

b c 

Abb. 60. a) Stiftschiene fUr die 
unteren Schneidezahne mit 
Schrauben fiir die Eckzahne. 
b) Schraubenrohren, die in 
die Eckzahne versenkt werden 
(Bruhn). c) Schrauben zur 
Befestigung der Schiene, die 
in die Rohren eingeschraubt 

werden. 

schiene gleichzeitig in die Schneide- und Eck
zahnwurzeln zu versenken, haben wir eine Modi
fikation der Schiene in Anwendung gebracht, 
die fur die vier Schneidezahnwurzeln angelOtete 
Stifte beibehalt, an den Enden der Schiene aber 
durch Schrauben in den Eckzahnen Halt gewinnt 
(Abb. 60). Die Rinne wird, wie bei der gewohn-
lichen Stiftschiene, in den Ruckenflachen samt
licher sechs Zahne angelegt, nur in den Eck
zahnen etwas mehr uber die Mitte des Ruckens 
hingezogen und etwas geraumiger gestaltet. Dann 
werden nach Fullung der Wurzelkanale die Stift
lager in den Schneidezahnen in gewohnter Weise 
aufgebohrt, die Eckzahnwurzeln aber yom Boden 
der Rinne aus so weit ausgeschachtet, daB man 
Schraubenrohren in sie versenken kann. Wir 
haben besondere Schrauben hierfur anfertigen 
lassen, die auBerlich die verjungte Form einer 
Eckzahnwurzel zeigen und eine GroBe haben, 
die sie bequem in einer solchen Platz finden laBt 
(Abb. 60a und c). Diese Schraubenrohren werden 
von der Rinne aus so tief in die beiden Eck

zahnwurzeln versenkt und festzementiert, daB die Kopfchen der eingeschraubten 
Positivschrauben in der Rinne ihren Platz finden. 

Bei Anfertigung der Schiene werden bereits im Wachsmodell die Lager fur 
die Schraubenkopfe angelegt, die dann in der gegossenen Schiene noch aus
gefrast und der Form und Lagerung der Schraubenkopfe entsprechend zu
recht geschliffen werden miissen. 
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Schiene nach Bruck. Bruck hat einen Apparat angegeben, der dem vor
beschriebenen nicht unahnlich ist. Er laBt, wenn es sich urn die Stiitzung der 
unteren Schneide- und Eckzahne handelt, in die vier Schneidezahne Hiilsen 
ohne Schraubengewinde, in die Eckzahne Hiilsen mit Schraubengewinden ein. 
Er versieht die der Riickseite der zu stiitzenden Zahne anliegende Schiene mit 
vier Stiften, die in die Schneidezahnhiilsen eingreifen. Der Offnung der in die 
Eckzahne eingelassenen Mutterschrauben cntsprechend, tragt die Schiene an 
ihren Enden je einen Ring, der genau vor die Of£nung der eingelassenen 
Schraubenhiilse zu Iiegen kommt. Durch diesen Ring wird auf jedcr Seite eine 

Abb. 61. Herrichtung der unteren Front
zahne fUr die Plattehensehiene (Mamlok). 

Abb. 62. Die Plattchenschiene in situ 
(Mamlok). 

Schraube eingeschraubt und durch diese Schraube wird die Schiene an ihrem 
Platz gehalten. 

Gabelschiene nach Neuschmidt. Eine vereinfachte Befestigungs
schiene, die freilich auch als weniger sicher und vollkommen gelten muB, ist 
von Neuschmidt angegebcn und unter der Bezeichnung "Gabelfixierapparat" 
beschrieben worden. N euschmid t schleift nach vorhergegangener Devi
taIisation der Pulpen eine mogIichst gleichmaBige Quermulde in die Riicken 
der gelockerten und zu verbindenden Frontzahne. Von dieser Mulde aus er
weitert er den oberen Teil der Pulpenkanale zu Stiftlagern. Die eingefiihrten 

Abb. 63. Die Ruckseite der unteren Front
zahne mit eingelassenen Schraubenrohren 

(nach Luniatschek). 

Abb.64. Die durch Schrauben befestigte 
Schiene (nach Luniatsch ck) . 

Wurzelstifte werden zunachst l!lit Wachs in den Kanalen befestigt, damit 
sie bei dem nun folgenden Abdrucknehmen ihre Lage nicht verandern konnen. 
Nach diesem Abdruck wird aus Sand und Gips ein Lotmodell hergestellt, auf 
dem die Stifte, nachdem sie entsprechend gekiirzt sind, mit einem in der Mulde 
verlaufenden Querbiigel verlotet werden. So entsteht eine Gabel mit so vielen 
Zinken, wie Zahne zu stiitzen sind. Die Einbettung des Apparates in sein Lager 
geschieht mittels Guttapercha. Die Vorziige dieses Apparates sollen einmal 
in der schnellen und leichten Ausfiihrung und der Sparsamkeit an Material, zum 
anderen in der Moglichkeit Iiegen, die Schiene durch einfaches Erhitzen der 
Guttapercha miihelos zu entfernen. 

Plattchenschiene nach Mamlok. Von Mamlok ist eine sog. Pla tt
chenschiene beschrieben worden, deren Eigenart darin besteht, daB die Schiene 
nicht in den Zahnriicken eingelassen ist, sondern demselben aufliegt, wahrend 
die Stifte in die Zahne eingreifen. Mamlok laBt die Schiene stets bis zur 
Schneide hinaufreichen (Abb. 61 und 62). 
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Schraubenschiene nach Luniatschek. Auch von Luniatschek 
ist eine Modifikation der Befestigungsschiene angegeben, die dem Zahnriicken 
anliegt und dabei die Befestigung samtlicher Zahne durch kleine Schrauben 
bewerkstelligt. Die Schrauben sind kurz, aber sehr exakt gearbeitet, eine Rinne 
zur Einlagerung der Schiene wird nicht angelegt. die Schiene liegt dem Riicken 
der Zahne in seiner natiirlichen Form auf. In vielen Fallen werden die be
schrankten Raumverhaltnisse in den unteren Schneidezahnen das Einlassen 
solcher Schraubenrohrchen verbieten, wenn man eine zu groBe Schwachung der 
Zahne vermeiden will. 

Befestigungsschiene nach Loewe. Eine weitere Modifikation einer 
abschraubbaren Befestigungsschiene stellt die Schiene nach Loewe dar. Statt 
in die Wurzelkanale glatte Stifte zu versenken, benutzt Loewe Stifte mit 
Schraubengewinde. Auf das Schraubengewinde paBt eine konische Schrauben
mutter mit einem Fiihrungsmantel. Die Stifte werden in die Wurzelkanale 
einzementiert, und alsdann wird die entsprechend durchlochte Schiene mit 

b 

c 

Abb.65. Vorbereitung der Zahne und Verschraubung einer Befestigungsschiene nach 
Lo ewe. a Schraubenstift, b Schraubenmutter, c Fiihrungsmantel. 

(Aus Loewe, Abschraubbare Befestigungsschiene nach dem Rheinschen System. 
Korrespondenzblatt 1921.) 

Hilfe der konischen Schraubenmuttern auf den Stiftenden festgeschraubt. 
Bei Frontzahnen wird das mit dem Gewinde versehene obere Ende nach lingual 
etwas abgebogen (Abb. 65) . Dieser Befestigungsapparat bietet die Moglichkeit, 
ihn ohne Schwierigkeit mit jeder nachtraglich notwendig werdenden Briicken
arbeit zu kombinieren. Auch gestattet er, einer gelegentlichen leichten Lockerung 
des einen oder anderen fixierten Zahnes durch Anziehen der Schraubenmuttern 
abzuhelfen. 

B. Die Stiitzung der Pramohtren und Molaren. 
1. Stiitzung durch GulUiillungsverbindungen. 

Fiir jegIiche Stiitzung gelockerter natiirlicher Zahne ist die Erfiillung einer 
Reihe von Anforderungen unerlaBlich, die - wie wir bereits im allgemeinen 
Teil ausfiihrten - vor aHem auf die groBtmogliche Sauberkeit der Umgebung 
der gestiitzten Zahne und des Stiitzapparates, die Verhiitung der Entstehung 
sekundarer Caries und die Festigkeit des gesamten Stiitzgefiiges gerichtet sind. 
Wenn wir untersuchen, wie weit diesen Forderungen bei der Immobilisation 
gelockerter Pramolaren und Molaren durch tief verankerte, untereinander 
verbundene GuB-(Inlay-)Fiillungen geniigt .werden kann, so zeigt sich, 
daB die Bedingungen zwar in ziemlich weitgehendem MaBe zu erfiillen sind, 
daB die Methode aber trotzdem nicht ohne Einschrankung zur allgemeinen 
Anwendung empfohlen werden kann. 
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Um der Sauberkeit einer Inlayverbindung einigermaBen sicher zu sein, 
miissen die GuBfiillungen einen tadellosen RandschluB sowie glatte Flachen 
und Konturen haben, die Speiseresten und Ausscheidungen aus den Mund
fliissigkeiten keinen Halt und Unterschlupf bieten, es gehort ferner dazu, daB 
die Verbindung zwischen den Fiillungen so hergestellt wird, daB auch in den 
Interdentalraumen Ablagerungen verhindert bleiben. Man legt zu diesem 
Zwecke die Verbindungsstelle unmittelbar iiber die Zahnfleischpapille, ohne 
iiber ihr Raum zu lassen oder einen Druck auf sie auszuiiben. Schwierig ist es, 
die Sauberkeit dann zu erhalten, wenn es sich um die Stiitzung von Bicuspi
daten und Molaren handelt, deren Wurzeln freiliegen: hier ist der Inlaybefestigung 
vollig zu widerraten. 

Wieweit durch untereinander verbundene GuBfiiIlungen den durch sie 
immobilisierten Zahnen ein hinreichender Schutz gegen die Entstehung sekun
darer Caries gewahrt wird, hangt einerseits von der bei dem einzelnen Indi
viduum bestehenden Disposition zu cariosem Verfall der Zahne, andererseits 
von der Anlage und Gestaltung der FiiIlungen abo Der groBe Vorteil der Methode, 
der darin liegt, daB die gestiitzten Zahne in ihrer Form und ihrem natiirlichen 
Aussehen erhalten bleiben, tragt andererseits naturgemaB eine Schwache des 
Verfahrens in sich. Die Gefahr, daB neben den GuBfiillungen, die der Stiitzung 
dienen, sekundare Caries entsteht oder daB die Zahne an anderen Stellen carios 
erkranken, kann auch die sorgsamste Behandlung nicht ausschalten. Zwar 
wird eine sehr sorgfaltige Praparation der Kavitaten fiir die Einlagefiillungen, 
insbesondere die Beseitigung aller cariOsen Substanz und die exakte Herrichtung 
der Kavitatenrander die Gefahr der Entstehung sekundarer Caries sehr mindern, 
auch kann eine breite Anlage der Kavitaten die gefahrdeten Stellen der Nachbar
schaft mit einbeziehen und schiitzen; trotzdem bleibt die Gefahr einer erneuten 
Erkrankung der durch EinlagefiiIlungen immobilisierten Zahne bestehen, auch 
wenn aIle Pradilektionsstellen der Caries gleichzeitig mit der Einlassung der 
Inlays gefiillt wurden. Solange spater entstehende Herde noch ausgeraumt 
und unter Erhaltung der natiirlichen Kronen durch FiilIungen geschlossen 
werden konnen, hat die erneute Erkrankung keine erhebliche Bedeutung. Wird 
aber mangels friihzeitigen Eingreifens oder infolge eines besonders progredienten 
Charakters der Caries eine der natiirlichen Zahnkronen zu sehr geschwacht, 
so kann dies fiir das ganze Stiitzgefiige verhangnisvoll werden. So liegt auch 
in dieser Gefahr ein Moment, das im allgemeinen gegen die Verwendung von 
Inlayverbindungen zur Stiitzung der Backen- und Mahlzahne spricht. 

Pruft man schlieBlich noch die Frage, ob und wie weit durch dieses Ver
fahren die Gewahr fiir eine solide Verankerung des Apparates und dauernde 
Befestigung der verbundenen Zahne gegeben ist, so kann man die in devitalisierte 
Zahne tief eingelassene Inlayverbindung entschieden als zuverlassige Stiitzung 
bezeichnen. Auch laBt sich eine zu groBe Schwachung der Zahne durch eine 
zu ausgiebige Ausschachtung dadurch vermeiden, daB man das Lager fur die 
FiilIung an sich flach gestaltet und von ihm nach der Pulpakammer hin nur 
mit so breitem Schacht vordringt, daB eine zuverlassige Ausraumung und 
FiilIung der Kanale moglich ist und die tiefe Versenkung eines an der Unter
seite eingelOteten Stiftes zur Verankerung der FiilIung erfolgen kann. Wir 
sehen also, daB eine Reihe wichtiger Bedingungen, die an jede Stiitzung ge
lockerter Zahne gestellt werden miissen, durch GuBfiillungsverbindungen, die 
in devitalisierte Pramolaren und Molaren eingelassen werden, erfullt werden 
konnen. Da wir jedoch in der Befestigung durch Schraubenkronenverbindungen 
fUr die Mehrzahl der FaIle ein weit zuverlassigeres und in jeder Hinsicht iiber
legenes Verfahren besitzen, tritt die Inlaybefestigung heute als Mittel der 
mechanischen Wiederbefestigung gelockerter Zahne mehr in den Hintergrund. 
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Man verlahrt bei der Herstellung eines Verbindungsstuckes aus Inlays 
folgendermaBen: Die Kavitaten werden so angelegt und gestaltet, daB die 
FUllungen, die sie aufnehmen sollen, diejenige Stellung zueinander erhalten, 
die sie unter Berucksichtigung aller Anforderungen, die an die Befestigungs
arbeit zu stellen sind, haben mussen. Die Kavitaten miissen daher aIle in ihrer 
Nachbarschaft hinsichtlich der Entstehung sekundarer Caries gefahrdeten 
Punkte einschlieBen. Sie mussen so liegen, daB die Verbindung mit den anderen 
GuBfUllungen an der richtigen Stelle, d. h. uber der Interdentalpapille her
gestellt werden kann. Der GegenbiB der Antagonisten solI moglichst die FUl
lungen und die Kauflache treffen, nicht letztere allein, damit nicht eine Krafte
wirkung zur Geltung kommt, die zu einer Lockerung des Inlays fwen konnte. 
Die Fullungen brauchen nur flach zu sein, da eine starke Verankerung durch 
Stifte, Zapfen oder dergleichen geniigt. Die Kavitaten durlen im Inneren 
keine Ausbuchtungen haben, die unter ihre Rander reichen, die Wandungen 

Abb. 66. Die Inlayverbindung. 

Abb.67. Die Inlayverbindung, 
in situ. 

der verschiedenen Kavitaten einer zu stutzenden 
Zahngruppe durlen keine Abweichungen in der 
Richtung aufweisen, die verhindern wurden, daB 
das VerbindungsstUck sich exakt in sein Lager 
einfugen lieBe. 

Neben diesen Richtlinien gelten alle fur die 
Kavitatenpraparation und die Herstellung ein
facher GuBfUllungen maBgebenden Vorschriften. 
Man modelliert die GuBfUllungen von vorne
herein so, daB sie in richtiger Artikulation mit 
den Antagonisten stehen und daB sie sich an 
denjenigen Stellen, an denen man sie verbinden 
will, leicht beriihren. Wenn die Inlays gegossen 
sind und genau an ihren Platz passen, nimmt 
man einen Gipsabdruck von der Zahngruppe, 
wahrend sich die Inlays in ihren Kavitaten 
befinden. Man stellt nach dem Abdruck ein 
Positivmodell aus Gips und Sand her, auf dem 
die Verlotung der Inlays miteinander vorge
nommen wird. Es empfiehlt sich, die beim 
GieBen der Inlays entstandenen GuBzapfen vor 

dem Abdrucknehmen teilweise stehen zu lassen, damit die Fiillungen gut und 
genau im Abdruck haften bleiben. 

Die miteinander verloteten Inlays werden einprobiert, etwa vorhandene 
Widerstande, die einen guten Sitz des Verbindungsstuckes hindern, beseitigt 
und gepriift, ob der BiB die Inlayverbindung auch nicht an irgendeiner Stelle 
zu stark trifft. 1st dies der Fall, dann wird so viel fortgeschliffen, daB die Ge
fahr der Uberlastung eines Punktes der unter sich verbundenen Zahne und 
des Verbindungsstuckes ausgeschlossen ist. Diese Arbeit ist mit ganz beson
derer Sorgfalt vorzunehmen; der Patient gibt haufig an, daB der BiB voll
kommen frei sei, wenn eineBefestigungsarbeit noch wesentlich zu hoch ist. 
Man verlasse sich daher bei Priifung der Artikulation weder allein auf die An
gaben der Patienten und den Klang der aufeinander treffenden Zahne, noch 
auf die Kontrolle durch Blaupapier, sondern beobachte alle Momente, die zur 
Priifung des Zusammentreffens der Zahne in Betracht gezogen werden konnen. 
Nur auf diese Weise kann man die volle Sicherheit erhalten, daB fUr den nor
malen BiB keine Widerstande mehr vorhanden sind. 

Wenn die untereinander verbundenen GuBfullungen nunmehr ein massives 
Ganze bilden, das an keinem Punkte fur den BiB zu hoch ist, sich gut in sein 
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Lager einfiigen laBt und iiberall an den Randern genau schlieBt, dann geht 
man dazu iiber, dem Verbindungsstiick in jedem einzelnen Zahne eine Ver
ankerung zu geben. Urn diese Verankerung anzubringen, geht man von Zahn 
zu Zahn, bohrt nach der Pulpakammer und dem Wurzelkanal zu ein Lager 
fiir ein Stiftchen oder einen Haken, lotet denselben an die betreffende FUllung 
an und probiert das GuBstiick wieder ein. Dadurch, daB man diese Arbeit 
an jedem Zahne fiir sich vornimmt und jedesmal nachpriift, ob der Sitz des 
ganzen Verbindungsstiickes durch das Anfiigen des betreffenden Stiftchens 
nicht gelitten hat, erhalt man demselben den unveranderten tadellosen Sitz, 
den es urspriinglich hatte. Nach AnlOtung aller Verankerungen und nochmaliger 
Nachprufung des Sitzes und Bisses wird die Oberflache des Verbindungsstiickes 
poliert und dasselbe unter Fernhaltung jeglicher Feuchtigkeit einzementiert. 
Wo es moglich ist, bei dieser Arbeit den Cofferdam anzulegen, hat dies zu ge
schehen, andernfalls wird die Feuchtigkeit durch Watterollen ferngehalten. 
Mit Hilfe des HeiBluftstromes trocknet man die 
Kavitaten in den Zahnen griindlich aus. Das Zement 
wird in rahmartiger Konsistenz angeriihrt, damit man 
die GuBfiillungen fest an die Wandungen der Hohlungen 
anpressen kann. In den Tiefen der Kavitaten ist beim 
Hineinbringen des Zementes darauf zu achten, daB 
keine Blasen entstehen. Man vermeidet dies dadurch, 
daB man das Zement in die tiefgelegenen, etwas schwer 
zuganglichen Stellen mit der von uns auf S. 808 
beschriebenen Zementspritze einfiihrt. Dann preBt man 
die Inlayverbindung mit einem geeigneten Instrument 
an ihren Platz und halt sie so lange ganz fest, bis eine 
Verschiebung des Verbindungsstiickes oder ein Ent
weichen einzelner Zahne aus der Verbindung nicht mehr 
moglich ist. Nach dem volligen Erharten des Zementes 
gibt man der Arbeit mit Carborundsteinen, Finierern 
und Polierern die letzte Politur. 

Schiene nach Stein. Stein schildert einen Fixa
tionsapparat, der unter Verwendung des Prinzipes Inlay 
in Inlay hergestellt ist. FUr die Kavitat, deren Pra
paration aus der Abb. 68 ersichtlich ist, wird ein Inlay 
mit Rohrchen angefertigt, in das schon im Wachsmodell 

-·a 

Abb. 68. Inlayschiene 
nach Stein. 

a = Primarinlay mit 
Platiniridiumrohrchen ; 
b = Sekundarinlay mit 

Platiniridiumstift. 

eine neue Kavitat fiir das Sekundarinlay hineingeschnitten wird. Ais Rohr
chen, das in dem Wurzelkanal versenkt wird, wahlt man eine Platiniridium
hiilse von 1-1,2 mm lichter Weite und 0,2 mm Wandstarke. In das Primarinlay 
wird aus hartem Golde (20kar. oder Platingold) ein Stiftinlay eingepaBt. 

Nlwh einzelnem Einsetzen der Primarinlays bringt man die zweiten Inlays 
in ihre Lager, nimmt Abdruck und 16tet sie etappenweise zusammen. Die 
Primarinlays sorgen £iir guten RandschluB, wahrend die Sekundarinlays die 
eigentliche Schiene darstellen. Diese Fixationsschiene ist sowohl bei geschlossener 
Frontzahnreihe als auch zum gleichzeitigen Ersatz einzelner Zahne verwendbar. 
AuBerst wichtig ist die Parallelitat der Rohrchen. Urn diese zu erreichen, 
empfiehlt Stein, die Primariniays erst ohne die Rohrchen zu gieBen, im Munde 
einzusetzen und die Rohrchen nach Befestigung mitteis Klebewachses mit 
Hilfe des Parallelometers oder durch genaues Visieren in eine vollig parallele 
Stellung zu bringen. 
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2. Stutzung durch Kronenverbindungen. 
Die Befestigung gelockerter Stiimpfe und Wurzeln durch unter sich ver

bundenc Kronen gleicht in ihrer Konstruktion und in der technischen Ausfiihrung 
vollkommen der Herstellung von Briickenarbeiten. Was im Abschnitt"Briicken
arbeit" iiber die Verwendung bereits gelockerter Stiimpfe zum Tragen von 
Briickenarbeiten gesagt ist, gilt im gleichen MaBe fiir die Stiitzung solcher 
Zahne. Man wird die Aufgabe je nach den Verhaltnissen, die im einzelnen 
FaIle vorliegen, entweder mehr von der Seite des Zahnersatzes oder der Stiitzung 
ansehen. Zwei Momente, die schon fiir Briickenarbeiten auf festen Pfeilern groBte 
Bedeutung haben, sind bei der Verbindung lockerer Stiimpfe und Wurzeln 
ganz besonders zu beriicksichtigen. Erstens muB die Moglichkeit peinlichster 
Reinhaltung solcher Briicken dadurch erhalten werden, daB die Verbindung 
der Kronen untereinander nicht nahe dem Zahnfleisch erfolgt, sondern an 
den Kauflachen vorgenommen wird, so daB unter den Verbindungsstellen eine 
Durchspiilung stattfinden kann, und zweitens miissen die Druckverhaltnisse 
ganz besonders gepriift, es muB dem Ausgleich zwischen Entlastung und Be
lastung solcher Briicken eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
Hierfiir ist die Wiederherstellung des Artikulationsgleichgewichtes des Gesamt
gebisses und die Versteifung der in den Kronen- oder Briickenverbindungen 
zusammengefaBten Zahngruppen von Bedeutung. Die Versteifung kann ent
weder innerhalb des Zahnbogens oder durch Versteifungsbiigel herbeige£iihrt 
werden, die man von der einen Kieferseite zur anderen hiniibergreifen laBt. 
Die hierfiir in Betracht kommenden Richtlinien sind im Abschnitt "Briicken
arbeit" nachzulesen. 1m iibrigen deckt sich der Arbeitsverlauf vollig mit dem 
Vorgehen bei der Herstellung der Briicken auf gelockerten Stiimp£en. 

3. Stutzung durch Schraubenkronenverbindungen. 

a) Allgemeines. 
Zur mechanischen Wiederbefestigung gelockerter Bicuspidaten und Molaren 

bietet die Verwendung von Schraubenkronen mit untereinander verbundenen 
massiven Deckeln einen vortrefflichen sicheren Weg. Man hat gegen dieses 
Verfahren eingewendet, daB es die Abtragung gesunder oder halbwegs gesunder 
natiirlicher Kronen erfordere. Dieses Bedenken ist nicht berechtigt. Die Er
haltung der natiirlichen Zahnkrone und der Vitalitat der Zahnpulpa ist an sich 
ein wichtiges Ziel der konservierenden Zahnheilkunde. Wenn aber prothe
tische oder auf die Stiitzung gelockerter Zahne gerichtete MaBnahmen durch
zufUhren sind, ist lediglich danach zu £ragen, wie die Aufgabe auf die Dauer 
sicherer und erfolgreicher zu erfiillen ist, mit oder ohne Erhaltung 
der Krone und der Vitalitat. 

Da nun den an jedes Stiitzverfahren zu stellenden Anforderungen bei der 
Stiitzung der Backen- und Mahlzahne am besten durch Schraubenkronen
verbindungen geniigt werden kann, deren Verwendung die teilweise Abtragung 
der natiirlichen Zahnkrone und die Devitalisation der Pulpa zur Voraussetzung 
hat, so kann iiber die Zulassigkeit oder die Indikation des Vorgehens kein 
Zweifel entstehen. Es gilt, durch die Immobilisation ein dauerndes Resultat 
zu erzielen, dessen Wert nicht leicht durch pathologische Vorgange an den 
gestiitzten Zahnen gemindert werden kann. Bei allen anderen Methoden zur 
mechanischen Wiederbefestigung der Bicuspidaten und Molaren ist aber, wie 
wir gesehen haben, die Gefahr, daB Schmutzwinkel entstehen, daB sekundare 
Caries auftritt und daB dadurch das miihsam erreichte Resultat wieder ver· 
loren geht, nicht auszuschalten. 
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Hingegen erfullt die Methode der Immobilisation dureh untereinander 
verbundene Sehraubenkronen nahezu aUe Bedingungen, die an ein Stutzver
fahren zu stellen sind. Wenn aIle Caries von den zu verbindenden Zahn
stumpfen weggesehliffen und die Pulpakammer breit von oben geoffnet ist, 
so daB jeder einzelne Wurzelkanal von der Seite zuganglieh wurde, von der 
aus die Nadel am bequemsten in denselben zur Pulpenexstirpation eingefUhrt 
werden kann, wenn naeh griindlieher Entfernung aller Pulpengewebe die Wurzeln 
sauber gefiiUt wurden und jeder Stumpf fUr sieh mit einem Sehraubenkronen
basisteil versehen wird, dessen Ring den Zahnhals genau umsehlieBt, dann sind 
fUr die Zukunft aIle erreichbaren Garantien gegeben. 

Die Sehraubenkrone ist dureh ihre Sehraube auBerordentlieh gut ver
ankert und schutzt den Tragerzahn vollkommen gegen die Entstehung sekun
darer Caries. Die Verbindung der Kronendeekel laBt sieh so gestalten, daB 
entweder eine Durehspulung der Zwisehenraume moglieh bleibt, oder daB dureh 
den Kontakt der Kronen eine Ablagerung von Speiseresten usw. verhindert 
wird. Die Deekelverbindung kann, so oft dies fUr die Reinigung und Behand
lung der Umgebung der immobilisierten Zahne erforderlieh ist, mit Leiehtig
keit abgesehraubt und wieder befestigt werden, aueh bietet das Verfahren die 
Moglichkeit, einzelne der unter sieh verbundenen gestutzten Zahne naeh Ent
fernung der Deekelverbindung zu entfernen, wenn sich etwa im Laufe der Zeit 
eine EntbloBung der Wurzeln und eine Lockerung zeigen solIte. Die Deekel
verbindung laBt sieh, wenn dies geschehen ist, entweder unverandert oder durch 
eine freischwebende Krone erganzt, wieder aufschrauben, ohne daB der Stiitz
apparat seinen Wert fiir die ubrigen durch ihn verbundenen Zahne verlore. 

Wenn daher bei diesem Verfahren die Abtragung der einzelnen natiirlichen 
Zahne in demselben MaBe erforderlich ist, wie fUr die Anpassung jeder exakt 
sitzenden Goldkrone, wenn ferner die Verwendung der Sehraubenkrone in 
jedem FaIle die Devitalisation des Tragerstumpfes verlangt, so rechtfertigt 
sich die Vornahme beider MaBnahmen durchaus durch das uberlegene Resultat, 
das durch das Verfahren zu erzielen ist. 

b) Die einfache Schraubenkrone. 
Die Schrauhenkrone besteht aus einem Basisteil, der mit einem Ring die 

Wurzel umgreift und einen flachen Deckel tragt, in dessen Mitte eine in das 
Innere des Zahnstumpfes ragende Rohre mit Gewinden eingelotet ist (Abb. 69) . 

Auf den Basisteil wird ein massiv gegossener 
Deckel, der mit seiner Unterseite dem flachen 
Deekel genau anliegt und mit den Antagonisten gut 
artikuliert, aufgesehraubt; in seiner Mitte, dem 
Eingang in die Sehraubenrohre genau entspreehend, 
befindet sieh ein Loch fUr die Positivsehraube und 
ein Lager fur den Schraubenkopf. Ahnlieh wie man 
den Quersehnitt der Wurzel, di.e man zum Trager 
des Stiftzahnes herrichtet, absehragt, damit der 
Druck, der sieh auf die Stiftzahnkrone richtet, 

.1 

Abb.69. Die Schrauben
krone und ihre Teile. 

sieh auf die Wurzel als ein Ganzes ubertragt und nicht den Stift allein 
beansprueht, so kann man den aufgeloteten Deckel einer Schraubenkrone, dem 
die Muttersehraubenkrone einge16tet ist, an einer oder mehreren Seiten ab
schragen und den gegossenen oberen Deekel dieser Absehragung folgen lassen. 
Der Schraubendeckel erhalt dadureh eine oder mehrere Schuppen, die zugleich 
starke VerbindungssteUen fiir diejenigen Teile abgeben, die mit dem Sehrauben
deckel ver16tet und von diesem getragen werden sollen. Aueh kann man 

Handbuch der Zahnheilkunde. III. 3. A. 52 
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den Schraubendeckel rings um den oberen Rand des Basisteiles ein wenig uber
greifen lassen (Abb. 70 und 71). 

Die Backen- und Mahlzahne, die man mit einer Schraubenkrone versehen 
will, mussen hinsichtlich der Rohe der naturlichen Krone und der im oberen 
Teil der Wurzel gegebenen Raumverhaltnisse den Anspruchen genugen, die 
fur den Kronenring fur einen £lachen und einen kraftigen gegossenen Deckel 
einerseits, wie fUr die Einlagerung der Schraube in das Zahninnere andererseits 
zu stellen sind. Zahne mit ganz niedrigen Kronen, Bicuspidaten und Molaren 
mit £lacher Pulpakammer und gespreizten dunnen Wurzeln konnen zum Tragen 
von Schraubenkronen ungeeignet sein. Die Rerstellung der Schraubenkrone 
vollzieht sich folgendermaBen : 

Der Stumpf des naturlichen Zahnes wird genau wie fur eine gewohnliche 
Goldkrone prapariert und beschliffen und in der Rohe gegen die Antagonisten 
hin etwas mehr abgetragen, damit fur den doppelten Deckel reichlich Platz 
bleibt. Nachdem mit dem DrahtmaB der Umfang gemessen und der Kronen
ring angefertigt und einprobiert ist, schneidet man so viel von demselben ab 

abc 
Abb. 70. Die Schraubenkronen fur einen 
Molaren. a Mit abgeschraubtem Deckel. 
b Mit aufgeschraubtem Deckel. c Mit 

Deckel mit Nase. 

Abb. 71. Die Schraubenkrone fiir einen 
Molaren mit mehreren Abschragungen des 

Deckels. 

und befeilt den oberen Rand so, daB er mit der Oberllache des Kronenstumpfes 
genau in einer Ebene liegt. Man lege hierauf besonderes Gewicht, damit man 
spater beim Befestigen des Basisteiles der Schraubenkrone einen ganz genauen 
Anhalt dafUr hat, wie weit man denselben hinaufdrucken darl . 

Nun lOtet man einen £lachen Blechdeckel von 0,2 mm Dicke auf den Ring 
und bringt in der Mitte desselben ein kreisrundes Loch an, groB genug, um eine 
in ihrem auBeren Durchmesser 2-2,2 mm starke Schraubenrohre hindurch
stecken zu konnen. Die moglichst senkrecht durch das Loch im Deckel in das 
Innere des Stumpfes eingefuhrte Rohre fixiert man provisorisch durch ein 
Stuck erwarmter Stentsmasse, das man durch Aufspritzen von kaltem Wasser 
hartet, bettet den Basisteil der Krone mit der Schraubenmutter ein und lOtet 
die Rohre in den Deckel. Alsdann setzt man den fertigen Basisteil auf den 
Stumpf, schraubt die Schraube in die Mutter und pruft, ob der Schrauben
kopf auch nicht zu stark vom BiB getroffen wird. Wenn dies der Fall sein sollte, 
kann man den Schraubenkopf leicht niedriger machen oder seitlich von ihm 
abtragen. Wird der Kopf nicht oder nicht mehr zu stark vom BiB getroffen, 
dann tragt man rings um denselben auf den flachen Deckel des Basisteiles 
Stentsmasse auf, lal3t zubeil3en, kiihlt die Stentsmasse ab, setzt Krone und 
GegenbiB in Artikulation und modelliert aus Wachs den eigentlichen Deckel 
fiir die Schraubenkrone. Dieser wird dann massiv gegossen, finiert, aufgeschraubt 
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und in der Artikulation probiert. Es ist sehr wichtig, daB die Unterseite dieses 
massiven Deckels absolut genau dem flachen Deckel des Basisteiles aufliegt 
und daB Loch und Lager genau mit der Schraubenrohre korrespondieren. 

c) Die Schraubenkrone mit Porzellanfront. 
An den sichtbaren Stellen des Mundes wird man den Wunsch haben, die 

buccale Seite der Schraubenkrone mit einer Porzellanfront zu decken. In vielen 
Fallen ist es der Raumverhaltnisse wegen unmoglich, dieser kosmetischen 
Riicksicht zu geniigen. Wenn man aber den vorhandenen Raum geschickt 
ausnutzt und die BiBverhaltnisse einigermaBen giinstig sind, gelingt es zu
meist auch auf dem Eckzahn und den Pramolaren eine Schraubenkrone mit 
Porzellanfront anzubringen und durch ihren Deckel mit dem Stiitzgefiige fiir 
eine Reihe gelockerter Backen- und Mahlzahne zu verbinden. Eine solche 
Schraubenkrone wird folgendermaBen hergestellt: 

Die Wurzel wird praparierl wie fiir jede Krone mit Wurzelring, doch tragt 
man den lingualen Teil des Stumpfes ziemlich tief ab, damit zwischen dem 
Wurzelquerschnitt und der Kauflache des Gegenzahnes moglichst reichlich 
Raum bleibt. Dann wird eine sehr exakt sitzende Wurzelkappe angefertigt, 
zunachst ohne Stift oder Schraube. Auf den Zahnfleischsaum bzw. den buccalen 
Kappenrand wird ein passender Zahn aufgeschliffen, der nicht zu dick sein 
darf, damit er in bucco-palatinaler Richtung nicht zu viel Raum in Anspruch 
nimmt. Aus dem gleichen Grunde wird fiir die Befestigung dieses Zahnes nicht 
das Verfahren des Einzementierens der Crampons in eine Kammer oder in 
rohrenformige Lager, sondern die Verbindung mittels einer Riickenschutzplatte 
gewahlt, mit der der Zahn verlOtet oder vernietet wird. Die Schneidekante 
des Zahnes wird nach dem Riicken zu etwas abgeschragt, damit die Schutz
platte sie deckt und schiitzt. Es hat dies jedoch so zu geschehen, daB das Gold 
nicht von der Frontseite aus sichtbar wird. Der aufgeschliffene und mit einer 
Schutzplatte versehene Zahn wird nun in der ihm zukommenden Stellung 
durch Lotung mit der Kappe verbunden. Die Stifte des Zahnes, die durch 
die Riickenschutzplatte hindurchragen und hier vernietet sind, konnen mit 
verlotet werden, doch geniigt eine solide Nietung, die zugleich die Moglichkeit 
gewahrt, den Porzellanzahn spater durch einen Ersatzzahn auszuwechseln, 
ohne das Gestell der Krone von der WurzellOsen zu miissen. Bei der Lotung 
ist darauf zu achten, daB jede unnotige Aufschwemmung von Lot unterbleibt. 
Wenn die Cramponenden fest in den Lochern und Lagern vernietet sind, die 
man in der Riickenschutzplatte fiir sie anlegte, und wenn der untere Rand der 
Schutzplatte dem Kappendeckel fein angefeilt war, geniigt sehr wenig Lot, 
um eine starke Verbindung zwischen dem Zahne und der Wurzelkappe herzu
stellen, ohne daB der fUr die Schraube und den Schraubendeckel benotigte 
Raum beeintrachtigt wird. Das Nahere iiber die Anpassung und Verlotung 
von Schutzplatte und Wurzelkappe lese man im Abschnitt "Kronenarbeit" 
auf S. 520 ff. nacho 

Wir haben jetzt eine der Wurzel fest aufsitzende Kappe mit einem ange
nieteten oder aufgelOteten Zahn (Abb. 72a), der nur so viel Platz auf der Wurzel
kappe beansprucht, daB hinter ihm Raum genug fiir den Kopf einer Schraube 
und fiir ein von dem Schraubenkopf zu haltendes Blockstiick bleibt. Der Deckel 
der Wurzelkappe wird nun durchlocht, so daB die Schraubenrohre hindurch
gesteckt werden kann, und· zwar wird das Loch soweit nach der Mitte gelegt, 
wie es der Zahn gestattet. Wir nehmen eine Schraube, deren Rohre 1,55 mm dick 
und 6 mm lang ist, wahrend der mit Gewinden versehene Teil der Positiv
schraube 5,9 mm lang und 1,15 mm dick ist. Der Schraubenkopf ist 2 mm hoch 

52* 
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und oben 1,75 mm breit . Fur diese Schraube wird in der Wurzel ein etwa 4 mm 
tiefes Lager angelegt. Wenn die Kappe die Wurzel fest umfaBt, ist durch sie 
schon ein so starker Halt fur die Krone gegeben, daB es keiner tieferen Ver
ankerung durch die Schraubenrohre bedarf. Bei ungunstigen Raumverhiilt
nissen ist man genotigt, das Loch fur die Schraube nicht in die Mitte des Kappen
deckels, sondern mehr palatinalwarts zu legen und das Lager fur die Schrauben
rohre etwas schrag zu fuhren. Nicht selten muB die Schraube auch kurzer und 
dunner gewahlt werden, als wir sie in Abb. 72 zeigen. Man steckt die Schrauben
rohre mit eingeschraubter Positivschraube durch den Kappendeckel in das 
fur sie in der Wurzel angelegte Lager hinein, so daB das obere Ende der Rohre 
noch etwa 2 mm uber den Deckel hinausragt. Dann halt man durch einen 
kleinen Abdruck die Stellung der Rohre zur Kappe fest und lotet sie in die
selbe ein. Nun zeigt die entstehende Schraubenkrone das in Abb. 72c und d 
wiedergegebene Bild. 

Man probiert nun die Krone mit eingeschraubter Positivschraube im Munde 
ein. Das EinlOten der Schraube hat auf dem Modell unter genauester Beruck-

I 

abc d e 
Abb. 72. Die Schraubenkrone mit Porzellanfront. a die Kappe mit aufgelOtetem bzw. an
genietetem Zahn vor Einlotung der Schraubenrohre. b Die Schraube. c Die Kappe mit 
eingeloteter Schraubenrohre. d Die Kappe mit eingeschraubter Positivschraube vor dem 
Modellieren des Schraubendeckelstiickes. e Das Schraubendeckelstiick. f Die fertige 

Schraubenkrone mit Porzellanfront. 

sichtigung des Bisses zu geschehen; es ist zu vermeiden, daB der Schraubenkopf 
zu hoch und dem Bisse im Wege steht. Sind die Raumverhaltnisse ungunstig, 
dann schneidet man das aus dem Deckel hervorragende Ende der Rohre ab 
und kurzt die Positivschraube entsprechend, so daB nur der Schraubenkopf 
hervorsteht. An sich ist es fur den Halt des auf die Krone aufgeschraubten 
Korperstuckes sehr wertvoll, wenn das Rohrenende von unten und der Schrauben
kopf von oben in dasselbe eingreift (Abb. 72d). 

Hat man sich im Munde uberzeugt, daB der BiB frei ist und hat man etwa 
notige Korrekturen vorgenommen, dann modelliert man auf der Kappe um 
den herausragenden Teil der Schraubenrohre und den Schraubenkopf herum 
den palatinalen bzw. lingualen Tell des Kronenkorpers. Auch diese Arbeit 
muB auf dem Modell unter sorgfaltiger Beachtung der Artikulation vorgenommen 
werden. Die Kappe, der Zahnrucken und die Schraube werden vorher ein wenig 
eingefettet, damit man das fertig modellierte Wachsstuck, nachdem die Positiv
schraube abgeschraubt ist, abheben kann. Das Wachsmodell wird nunaus 
Gold oder demjenigen Metall gegossen (Abb. 72e), aus dem die ubrigen Teile 
der Krone hergestellt sind; das gegossene Korperstuck wird ausgearbeitet und 
wieder aufgeschraubt. Die fertige Schraubenkrone kann nun im Munde auf
probiert und dann poliert werden; sie ist in Abb. 72£ gezeigt. Auch fUr Molaren 
lassen sich Schraubenkronen gleicher Konstruktion mit Porzellanfront ver
wenden, doch liegt naturgemaB im hinteren Mundbereiche seltener die Not
wendigkeit zu solcher die Stutzarbeit immerhin komplizierenden Deckung vor. 



Die Herstellung der Schraubenkronenverbindungen. 821 

d) Die Herstellullg der SchraubellkrOllellverbilldullgell. 
Die Art der Verwendung der Schraubenkronen zu Stiitzungszwecken ist 

eine sehr einfache. Die Schraubenkronen werden einzeln fertiggestellt und 
in guter Artikulation auf ihren Stumpfen festzementiert. Dann wird ein Gips
abdruck genommen und die abgeschraubten Deckel in den Abdruck eingefUgt, 
darauf ein Positivmodell aus Gips und Sand hergestellt, auf dem sich die Kronen
deckel genau in derselben SteHung befinden, wie im Munde. Die Kronendeckel 
werden dann auf dem Modell stark miteinander verlotet. Damit die Kronen
deckel sich auf dem Positivmodell nicht verschieben konnen, empfiehlt es sich, 
kleine Nagel, deren K{ipfe in die Lager fur die Schraubenkopfe passen, durch 
die Deckel zu stecken, ehe man dieselben dem Abdruck einfugt. Die Nagel
kopfe durfen nicht zu groB sein, damit sie dem exakten Sitz der Deckel im Ab
druck nicht im Wege stehen. Die in das Positivmodell eingreifenden Stifte 
halten dann die Kronendeckel wahrend des Lotens auf dem Modell fest. Nach 
der Lotung wird die Deckelschiene ausgearbeitet und den Basisteilen der Kronen, 
die sie verbinden soIl, aufprobiert. Die verbundenen Deckel mussen nach der 

Abb.73. 7651 mit den Basisteilen von 
Scliffiii'benkronen versehen. 

Lotung ebenso genau auf die 
Basisteile passen wie vorher. 
Es zeigt sich dies ebensowohl 
durch ein genaues Anliegen 
der Unterseite auf ihrer Basis, 
wie in einer unveranderten 

Abb. 74. Kronendeckelverbindung 
fiir 7 651. (Zu Abb. 73 gehorig.) 

Artikulation und in der dem Eingang der Schraubenrohre entsprechenden Lage 
der Locher der Deckel und der Lager fur die Schraubenkopfe. Nach dem Ein
schrauben der zu den einzelnen Kronen gehorigen Positivschrauben ist der Stutz
apparat vollstandig fertig. 

Sollte die Extraktion eines der Stumpfe notwendig werden, so wird die 
Deckelverbindung geli:ist, der betreffende Zahn extrahiert und je nachdem, um 
welchen Zahn es sich handelt, verfahren. Wenn beispielsweise in dem FaIle, 
der in Abb. 73 veranschaulicht ist, in dem es sich um die Stiitzung von 7651 
handelt, der 1. Molar extrahiert werden muB, so konnen nach der Extraktion 
die unter sich verbundenen Deckel (Abb. 74) wieder aufgeschraubt werden, 
ohne daB irgendeine Anderung an dem Apparat vorgenommen werden mull. 
Nach Extraktion des 2. Molaren wiirde man seinen Deckel abschneiden ohne 
eine Erganzung vorzunehmen. Wenn hingegen der Stumpf des zweiten Pramo
laren extrahiert werden muB, so kann an Stelle seines Deckels ein kunstlicher 
Zahn an die von den beiden Molaren getragene Deckelverbindung angelotet 
werden, wenn sich eine Belastung des freischwebenden Zahnes vermeiden laBt. 
Voraussetzung fUr die Verminderung der Zahl der PfeHer eines solchen Stutz
gefiiges bei gleich bleibender Belastung ist eine hinreichende Widerstands
kraft der verbleibenden Pfeiler und eine kraftige Konstruktion der Deckelver
bindungen. Auf die nach der Extraktion eintretende Schrumpfung muB geachtet 
und derselben gegebenenfalls durch eine Verlangerung der Wurzelringe Rechnung 
getragen werden. 

Auch bei der Stiitzung der Backen- und Mahlzahne durfen nur Gruppen 
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von Zahnen zusammenge£aBt und gestiitzt werden, in denen neben einzelnen 
starker gelockerten Zahnen £estere Nachbarn stehen. In manchen Fallen ist 
die Verbindung der nebeneinander stehenden Zahne nicht ausreichend, um 
dem Ganzen eine hinreichende VersteiIung zu geben. Man kann dann die Zahne 
der anderen Kieferseite mit zur Stiitzung heranziehen, indem man die Deckel
verbindung der einen Seite durch einen Biigel mit dem Deckel einer von einem 
festen Mahlzahn getragenen Schraubenkrone oder einer Kombination von 
Kronendeckeln der anderen Seite verbindet. 

Abb. 75 und Abb. 76-78 zeigen einen Fall, in welchem auf beiden Seiten 
des Oberkiefers die Pramolaren, sowie die ersten und zweiten Molaren Schrauben
kronenverbindungen tragen, die durch einen VersteiIungsbiigel verbunden sind. 

Ab b. 7 5. Stiitzung der Pramolaren und Molaren 
des Oberkiefers durch Schraubenkronenver
bindungen und Querbiigel. (Die Schrauben
kronen der Pramolaren sind mit Porzellan-

fronten versehen.) 

Abb. 77. Die durch den Stiitzbiigel verbun
denen Deckelverbindungen des in Abb. 75 

veranschaulichten Stiitzapparates. 

Abb.76. 
Die Basisteile der in Abb. 75 gezeigten 

Stiitzverbindungen. 

Abb.78. Seitliche Ansicht des in Abb. 75 
wiedergegebenen Stiitzapparates. 

(Abb. 75-78 gehOren zusammen.) 

Um auf beiden Seiten eine starke Verbindung des Biigels mit den Deckelver
bindungen zu haben, laBt man die Schraubendeckel, mit denen der Biigel ver
lOtet ist, mit einer starken Schuppe bis zur Zahnfleischgrenze hinabreichen. 

Man verfahrt bei Herstellung einer solchen Stiitzvorrichtung so, daB man 
die Schraubenkronenverbindungen der rechten und linken Seite jede fiir sich 
anfertigt und £estzementiert, dann einen Gipsabdruck nimmt, dem man die 
beiden Deckelverbindungen einfiigt, ehe man ihn mit Sand und Gips ausgieBt. 
Der Querbiigel wird dann auf einem aus Sand und Gips hergestellten Lotmodell 
zwischen die beiden Deckelverbindungen gelOtet. 

C. Gemeinsame Stiitzung der Front- und Backenzahne. 
Wie die Moglichkeit besteht, bei Verwendung der Schraubenkronenver

bindungen spater sich in der Nachbarschaft der erstmals gestiitzten Zahngruppe 
lockernde Zahne dadurch mit in den Verb and des Stiitzapparates einzuschlieBen, 
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daB diese mit Schraubenkronen versehen werden, deren Deckel man mit den 
bereits vorhandenen Deckelverbindungen zusammenli:itet, so kann man auch 
die Stiitzverbindung von den Backen- und Mahlzahnen auf die Vorderzahne 
ausdehnen und, umgekehrt, von der Stiitzschiene der Frontzahne auf die hinteren 
Zahne iibergreifen und so die Vorderzahne an den mehr vertikal beanspruchten 
Pramolaren und Molaren verankern. Zum Ausgleich der schadlichen Wirkung 
eines einseitigen BiBdruckes ist schon die beiderseitige Verbindung einer in die 
Riickseite der oberen oder unteren Vorderzahne eingelassenen Stiftschiene mit 
je einer Schraubenkrone, wie dies Abb. 79 und 80 zeigen, von Nutzen. Die 
Verbindung von Stiitzapparaten fiir die Vorderzahne mit solchen fiir die Backen
zahne laBt sich beliebig ausdehnen. Abb. 81-84 zeigt eine solche, den ganzen 
Unterkiefer umfassende Kombination einer Stiftschiene mit acht Schrauben
kronen. Abb. 81 zeigt die praparierten Zahne und Stiimpfe. 

Von Eckzahn zu Eckzahn fiihrt das Lager fiir die Stiftschiene; die Bicu
spidaten und Molaren sind, wie fur Goldkronen, parallelwandig geschliffen ; 

Abb. 79. Stiitzung der unteren Vorderzahne: 
Lager fiir die Sehiene und Basisteile fiir die 

Sehrau benkrone. 

aus samtlichen Zahnen sind die 
Pulpen extrahiert, die W urzelkanale 
sind gefiillt . Ais Zugang zu den 
W urzelkanalen und als Lager fur 
die Schraubenrohren ist das Zahn
innere weit ausgehohlt. In praxi 
wird natiirlich haufig viel weniger 

Abb. 80. Die Sehiene fiir die in 
Abb. 79 vorbereitete Stiitzung. 

von demlZahnkorper vorhanden sein, da aIle carios infizierten Stellen, ebenso 
aIle Fiillungen, weggeschnitten werden miissen. Abb. 82 zeigt denselben Fall 
mit den acht aufzementierten Schraubenkronenbasisteilen. Abb. 83 stellt den 
fertigen Stutzapparat fiir sich dar, wahrend Abb. 84 ihn aufzementiert und 
aufgeschraubt zeigt. Die Festigkeit eines solchen groBen Stiitzgefiiges in sich 
und in den erfaBten und gestiitzten Zahnen ist sehr groB. Wir haben derartige 
umfangreiche Stutzungen in einer ganzen Reihe von Fallen vorgenommen 
und halten diesel ben unter standiger Beobachtung. Das Resultat war stets ein 
dauernd gutes; die einzige Nachhilfe, die erforderlich ist, besteht darin, daB die 
Schrauben der Apparate von Zeit zu Zeit ein wenig angezogen werden mussen. 

Die Verbindung von Schraubenkronen mit Stiftschienen kann in sehr ver
schiedener Weise modifiziert werden. Die in Abb. 81-84 gezeigte Arbeit kann 
in mehrere Teile zerlegt und die Verbindung des Bogens zu einem Ganzen da
durch erreicht werden, daB man auf jeder Seite zwischen zwei Basisteilen eine 
Lotverbindung herstellt. Man kann beispielsweise in dem vorliegenden FaIle 
die Stiftschiene der Frontzahne auf jeder Seite mit dem ::-lchraubendeckel des 
ersten Pramolaren verbinden und zwischen dem Basisteil dieses Zahnes und 
demjenigen des zweiten Pramolaren durch einen schmalen Goldsteg eine Ver
bindung herstellen, dann die drei Schraubenkronendeckel 'f65l und 1567 
miteinander verloten. Es ist dann, da diese Deckelverbiadung jederzeit abge
schraubt werden kann, eine gewisse Zerlegbarkeit des ganzen Apparates gegeben. 
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Abb. 81. Befestigungsarbeit fur den ganzen Unterkiefer. Die prapaderten Zahne und Stumpfe. 

Abb. 82. Befestigungsarbeit fUr den ganzen Unter
kiefer. Die praparierten Zahne und Stiimpfe 

mit aufzementierten Kronenbasisteilen. 

Abb.83. 
Die Schiene fiir sich. 

Abb.84. Die Schiene in situ. (Abb.81-84 gehOrcn zusammen.) 
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III. Verbindnng der Stiitzverfahren mit prothetischen 
; ~Arbeiten. 

Die FaIle, in denen sich die mechanische Wiederbefestigung gelockerter 
natiirlicher Zahne mit prothetischen Arbeiten verbinden laBt, sind in drei Gruppen 
einzuteilen: Bei der ersten Gruppe handelt es sich darum, die Festigkeit des 
Stiitzgefiiges zu verstarken oder einen Ausgleich gegeniiber einer auf demselben 
ruhenden Kraftewirkung dadurch herbeizufiihren, daB man den Stiitzapparat 
mit einer in seiner Nachbarschaft befindlichen Briickenarbeit durch eine Ver
schraubung oder auf ahnliche Art in eine losbare Verbindung bringt. Die 
zweite Gruppe ist durch die Aufgabe gekennzeichnet, natiirliche Zahne, die 
zwischen oder neben den gelockerten Zahnen fehlen, gleichzeitig mit deren 
Stiitzung und in fester Verbindung mit dem Stiitzapparat zu ersetzen Es 
entstehen dann Konstruktionen, die entweder mehr den Charakter des Stiitz
apparates oder das Wesen der Briickenarbeit zeigen, je nachdem, welche Seite 
der Gesamtaufgabe im Vordergrunde steht. Die dritte Gruppe schlieBlich 
umfaBt diejenigen FaIle, in denen die natiirlichen gestiitzten Zahne und der 
fiir diesen Zweck besonders gestaltete Stiitzapparat einer herausnehmbaren 
Prothese den fiir sie erforderlichen Halt gewahren. 

Die Moglichkeiten der Kombination von Zahnstiitzung und Zahnersatz, 
sind so mannigfaltig, daB sie sich in der Darstellung nicht erschopfen lassen. 
Wohl aber lassen sich fiir die Erfiillung der Aufgaben, die in jeder der drei 
Gruppen an uns herantreten, Richtlinien und Beispiele geben. Der Zahnarzt 
muB ebensowohl die verschiedenen Stiitzverfahren wie die Prothetik beherrschen, 
er muB konstruktiv denken konnen und die zur Wiederherstellung eines Gebisses 
vorzunehmenden Arbeiten im Sinne einer Gesamtaufgabe aufzufassen gewohnt 
sein, um die Moglichkeiten, die fiir die Verbindung der Stiitzverfahren mit 
prothetischen MaBnahmen gegeben sind, voll und ganz ausnutzen zu konnen. 

A. Losbare Verbindnngen zwischen Stiitzschienen 
und Briickenarbeiten. 

Eine im Bereiche der Backen- und Mahlzahne angebrachte festsitzende 
Briickenarbeit, die unter normaler Belastung steht, bildet, mit einer in die 
Vorderzahne zu deren Stiitzung eingelassenen Stiftschiene verbunden, ein 
kriiftiges Widerlager gegeniiber dem auf den Vorderzahnen ruhenden BiBdruck. 
Eine an dem vorderen Anker der Brocke angebrachte Verschraubung stellt die 
einfachste leicht lOsbare Verbindung dar. Eine solche Verankerung eines Stiitz
apparates an einer Brocke kann bei der Konstruktion der letzteren schon vor
gesehen werden, ehe die Stiitzung der Vorderzahne durchgefiihrt wird. Wenn 
man beispielsweise bei Erganzung des Zahnbogens des Unterkiefers durch eine 
zwischen 14 und 7 angebrachte feste Briickenarbeit die ersten Anzeichen einer 
beginnenden Lockerung der Vorderzahne beobachtet, kann man die Verbindung 
zwischen einer spater in die Riickseite der Vorderzahne einzulassenden Stift
schiene und der Briickenarbeit schon bei der Herstellung der letzteren vorsehen, 
indem man eine auf f4 befestigte Schraubenkrone als vorderen Trager der Brocke 
benutzt. Man verb:ndet den Briickenkorper mit dem Basisteil dieser Schrauben
krone und schraubt den Deckel einstweilen frei dem Basisteil auf, um ihn spater, 
wenn eine Stiitzschiene in die Vorderzahne eingelassen wird, mit diesem durch 
Lotung zu verbinden. 
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Will man die vordere Tragerkrone mit einer Porzellanfront versehen, so 
kann man sie entweder als Schraubenkrone mit Porzellanfront ausbilden, oder 
man kann eine einfache Wurzelringkrone mit Porzellanfront zum vorderen 
Trager machen und die Verschraubung in das erste Zwischenglied des Briicken
korpers verlegen. In diesem Falle stellt man die Verbindung zwischen der Stift
schiene und der Briickenarbeit durch einen urn die vordere Tragerkrone herum-

Abb. 85. Verbindung einer Stiftschiene mit einer Briickenarbeit. Die Briicke ohne 
Stiftschiene. (Abb. 85 und 86 gehOren zusammen.) 

Abb. 86. Verbindung einer Stiftschiene mit einer Briickenarbeit. Die Briicke mit der 
Stiftschiene verbunden. (S. Abb. 85.) 

greifenden Arm her. Ahnliche Verbindungen lassen sich in mannigfaltiger 
Weise schaff en; es ist dem Konstruktionstalent des Zahnarztes ein weites Feld 
zur Anwendung des durch das vorstehende Beispiel veranschaulichten Prin
zipes gegeben. 

B. Feste Verbindung von Stiitzapparaten mit kiinstlichen 
Zahnen und Briickenarbeiten. 

Da es in der Natur des Lockerungsprozesses liegt, daB die gelockerte Zahn
reihe haufig Liicken aufweist, die von dem Verlust,e einzelner oder mehrerer 
Zahne herriihren, sind die zur Stiitzung angewandten Apparate von jeher viel
fach mit kiinstlichen Zahnen verbunden worden, urn zugleich mit der Stiitzung 
die Zahnreihe zu erganzen. Auch hat man die natiirlichen Zahne, die dem 
LockerungsprozeB zum Opfer fielen, prapariert und dem zur Stiitzung der 
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gelockerten Zahne angewandten Stiitzapparat eingefiigt, urn die vorhandenen 
Liicken in moglichst natiirlicher Weise zu schlieBen und dem Patienten das 
Gefiihl zu lassen, nicht kiinstliche, sondern die eigenen Zahne im Munde zu 
haben. Unter denjenigen Verfahren, die unter Lebenderhaltung der Pulpa 
anzuwenden sind, ist wohl keines, das nicht irgendwie mit solchen prothetischen 
MaBnahmen verbunden worden ware. 

Herbst befestigt an der von ihm empfohlenen Ringverbindung kiinstliche 
Zahne und weist darauf hin, daB deren Zahl in einem gewissen Verhaltnis zur 
Zahl der gestiitzten den Apparat tragenden Zahne stehen miisse. Resch ver
bindet die von ihm angegebene Stiitzschiene mit kiinstIichen Zahnen, ebenso 
Wallisch seine Modifikation des Reschschen Apparates. Addicks beschreibt 
die Befestigung natiirIicher Zahne an der von ihm konstruierten Schiene; er 
kiirzt die Wurzel und fertigt einen kleinen Goldschuh an, der dem Zahn an der 
Schiene den Halt gibt. Die Verbindung des Caseschen Stiitzapparates mit 
kiinstlichem Zahnersatz ist von dem urn die Einfiihrung des Verfahrens zur 
Immobilisation gelockerter Zahne hoch
verdienten Thiersch (Basel) mehrfach 

Abb. 87. Die Halbringverbindung nach 
Case im Ober- und Unterkiefer in Ver
bindung mit Zahnersatz angewandt. Die zu 
stiitzenden ZahneohneApparat(Thiers ch;. 

Abb. 88. Die Halbringverbindung nach 
Case im Ober- und Unterkiefer in Ver
bindung mit Zahnersatz angewandt. Der 

Apparat auf dem Modell (Thiersch). 

beschrieben worden (Abb. 87 u. 88). Alle Verfahren, die die Stiitzung gelockerter 
Zahne durch eine Umfassung oder Einklammerung bezwecken, bergen, wie 
wir bereits friiher ausfiihrten, in mehr oder minder hohem MaBe die Gefahr 
in sich, daB durch sie Ablagerungsstatten fiir Unsauberkeiten entstehen. Die 
verschiedenen Systeme sind unter diesem Gesiehtspunkte zu betraehten und 
zu bewerten, vor aHem aber hat man, wenn diese Apparate mit kiinstliehen 
Zahnen verbunden werden sollen, darauf zu achten, daB dadureh nieht erst 
recht die Retention von Speiseresten und Ausscheidungen gefordert wird. Diese 
Gefahr ist wesentlich geringer, wenn man die Stiftschiene dazu benutzt, einzelne 
oder mehrere Zahne zur SehlieBung von Liicken zu tragen. 

Auch Witkowski fiigt an die von ihm modifizierte Truemann-Schiene 
kiinstliehe und natiirliche Zahne an. Er befestigt natiirliehe Zahne, die er aus 
der Reihe der gelockerten Zahne zu entfernen genotigt war, auf dieselbe Weise 
an dem Stiitzapparat, wie die iibrigen noch in den Alveolen stehenden Zahne, 
d. h. er richtet den Stiitzapparat so her, als wenn kein Zahn fehlte und zementiert 
und nietet den extrahierten Zahn nach der Befestigung des Stiitzapparates 
auf den fiir ihn bestimmten Stift. Vorher wird die Wurzel gefiillt und soweit 
reseziert, wie es die fUr sie offengehaltene Wunde veriangt. Auch lassen sich 
einzelne oder mehrere kiinstliche Zahne an dem Stiitzapparat anbringen, und 
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zwar verwendet Witkowski hierfiir Rohrenzahne, in die er einen an die Stiitz
wand geloteten Stift eingreifen laBt. Man kann jedoch durch jede andere Be
festigungsart den gleichen Zweck erreichen. 

Rhein, Ames, Weiser, Thiersch u. a. berichten iiber die auch von uns 
beschriebene mannigfaltige Kombination der Stiftschiene mit kiinstlichen 
Zahnen; auch Mamlok erganzt seine Plattchenschiene durch einzelne kiinst
liche Zahne, die er durch eine Schiebevorrichtung, durch Lotung oder Ein
zementierung mit der Schiene verbindet. Luniatschek, der die Stiitzschiene 
durch Schrauben verankert, be£estigt ausgefallene natiirliche Zahne in 
der gleichen Weise an der Schiene, wahrend er kiinstliche Zahne in eine mit 
der Schiene verlotete Fassung einzementiert. Die Einzementierung, die heute 

Abb.89. Stiitzprothese mit Fassungen fiir die 
einzelnen Zahne. 

Abb. 90. Stiitzprothese in situ, 
von vorne gesehen. 

als das bevorzugste und sicherste 
Verfahren gelten kann, wird auch 
von uns seit langer Zeit angewandt, 
um kiinstliche Zahne an Stiitz
schienen zu befestigen. Eine sehr 
hiiufig in Verbindung mit der 
Stiitzung der unteren Frontzahne 
zu erfiillende Aufgabe ist der Er
satz eines oder zweier Schneide
zahne. Sehr oft ist einer dieser 
Zahne bereits dem Lockerungs
prozeB zum Opfer gefallen, sei es, 
daB er bereits vorher verloren ging, 
oder daB er entfernt werden muBte, 
weil seine Stiitzung aussichtslos 
war. Es bleiben dann vier oder 
fiinf Zahne fiir die Stiitzung iibrig, 
von denen die Schneidezahne in 
der Regel schon merklich gelockert 
sind. Selbst wenn in solchem Falle 
die Lockerung der Eckzahne noch 
kaum fiihlbar ist, konnen doch Be
denken dagegen auftreten, gleich
zeitig mit der Stiitzung eine Be
lastung dieser Gruppe von Zah
nen fiir sich eintreten zu lassen. 
Es ist vielmehr zumeist ratsam, 
in solchen Fallen das Stiitzgefiige 

beiderseits an einem unter vertikalem Kaudruck stehenden Zahne zu verankern. 
Hierfiirwahlt man, sofern die Verhaltnisse nicht auf eine andere Verbindung hin
weisen, den beiderseits nachststehenden ersten Pramolaren. Die Stiftschiene wird aus 
zwei Teilen hergestellt, von denen beispielsweise der eine in 3 2 1 I, der andere in 
[23 eingelagert ist; fiir die beiden ersten Pramolaren werden Kronen mit Por
zellanfront angefertigt. Wahrend diese Teile sich in genauer Stellung an ihrem 
Platz befinden, wird ein Gipsabdruck genommen und ein Positivmodell aus Sand und 
Gips hergestellt, auf dem ein passender Zahn in die Liicke eingeschliffen wird. Die 
Fassung fiir denselben mit Stiftkammer zum Einzementieren der Crampons wird 
modelliert und gegossen. Dann werden auf dem Lotmodell die Schienenteile mit den 
Pramolarenkronen und der Fassung fiir den kiinstlichen Zahn verlotet. In der aus
gearbeiteten und polierten Stiitzprothese werden nun die kiinstlichen Zahne 
befestigt. Der fertige Apparat (Abb. 89 und 90) wird einprobiert und, wenn er 
sich ohne Schwierigkeit exakt einfiigen laBt, in sein Lager einzementiert. 
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1st der Alveolarfortsatz stark geschrumpft, so konnen zum Ersatz einzelner 
oder mehrerer Frontzahne, namentlich wenn sie von der Lippe wenig gedeckt 

Abb. 91. Sttitzprothese vor dem Einzementieren der ktinstlichen Zahne. 
(Abb.91-93 gehOren zusammen.) 

Abb.92. Sttitzprothese nach dem Einzementieren der ktinstlichen Zahne. (S. Abb. 91.) 

Abb.93. Sttitzprothese von hinten gesehen. (S. Abb.91 u. 92.) 

sind, Zahnfleischzahne Verwendung finden, indem man entweder einen fertigen 
Zahnfleischblock in die Lucke einschleift oder das Zahnfleisch modelliert und 
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an den kiinstlichen Zahn anschmilzt. Die Verwendung eines solchen Zahnfleisch
blockes an einer der eben beschriebenen ahnlichen Stiitzprothese ist durch 
Abb. 91-93 veranschaulicht. Es handelt sich um den Ersatz von 4 u. III u. 4. 

Die SchOnheit des Ersatzes der geschwundenen Zahnfleischpartie Iiegt bei 
einersolchen Arbeit darin, daB man das Emaillezahnfleisch des Blockes nach 
allen Seiten so fein verlaufen laBt, daB die Linie des Uberganges des kiinstlichen 
Zahnfleisches in das natiirIiche vollig verschwindet. Da die Schrumpfung iiber 
den urspriinglich von den beiden fehlenden Zahnen eingenommenen Raum 
hinausgeht, muB auch das kiinstliche Zahnfleisch seitlich etwas weiterreichen. 
Das kiinstliche Zahnfleisch ist daher breiter als der zwischen den beiden seit
lichen Schneidezahnen vorhandene Platz und kann, da der Stiitzapparat seiner 
Schiene und Stifte wegen von oben eingefiihrt werden muB, nicht mit diesem 
zusammen an seinen Platz gelangen. Man miiBte den Zahnfleischblock seitlich 
stark beschleifen und dadurch seine Schonheit zerstoren, wenn man sich diese 
Moglichkeit schaffen wollte. Infolgedessen tut man gut daran, das Einzemen
tieren des Zahnfleischblockes erst nach der Befestigung des Stiitzapparates vor
zunehmen. Bei geniigender Vorsicht hinsichtlich des Austrocknens und Trocken
haltens der Fassungen fiir die kiinstlichen Zahne wahrend des Einzementierens 
sitzen die kiinstlichen Zahne, wenn sie im Munde einzementiert werden, ebenso 
fest, als wenn diese Arbeit auBerhalb des Mundes vorgenommen wurde (Abb. 91). 

Es muB dabei in allen Phasen des Arbeitsvorganges auBerst vorsichtig ver
fahren werden. Abgesehen davon, daB das Lager fiir die Zahne gut unter
schnitten, dabei absolut sauber und trocken sein muB, hat das Anriihren und 
vor allem das Einfiihren des Zementes in das Lager der Zahne bzw. des Blockes 
recht sorgfaltig zu geschehen. Es ist darauf zu achten, daB die Kammer voIIig 
blasenlos gefiillt wird. Der Block wird dann in sein Lager gepreBt und mit 
dem Finger festgehalten, bis das Zement vollig erhartet ist. LaBt man den 
Block frUber los, so besteht die Gefahr, daB die elastische Unterlage des natiir
lichen Zahnfleisches den Block loshebt (Abb. 92). 

Nur einseitig befestigte Ersatzzahne diirfen - wie an Briickenarbeiten 
- so erst recht an Stiitzapparaten fiir gelockerte Zahne nur in seltenen Fallen 
Verwendung finden. Nur wenn das Stiitzgefiige an festen Briicken so stark 
verankert ist, daB keine iibermaBige oder einseitige Kraftewirkung auf den 
gestiitzten Zahnen oder den freischwebenden Kronen ruht, darf der Zahnbogen 
unter Umstanden durch freischwebende kiinstliche Kronen erweitert werden. 
Es ist dabei nicht zu vergessen, daB dann nicht der Stiitzapparat, sondern die 
Briickenarbeiten die eigentlichen Trager sind. Eine solche Konstruktion wollen 
wir an einem Falle aus der Praxis (Abb. 9~lOO) erlautern, in dem die BiB
druckverhaltnisse insofern besonders giinstig waren, als dem auf kraftigen 
Wurzeln ruhenden Stiitz- und Ersatzgefiige des Unterkiefers eine yom Ober
kiefer getragene Plattenprothese entgegenwirkte, von der eine Uberlastung 
der gestiitzten Zahne oder des freischwebenden Briickenteiles nicht zu erwarten 
stand. Es handelt sich um einen Fall, in welchem auf der einen Seite eine Ver
schraubung die Verbindung einer Stiitzschiene mit einer Briickenarbeit herstellt, 
wahrend auf der anderen Seite eine feste Verlotung zwischen der Schiene und einer 
festsitzenden Briickenarbeit besteht. Die vier Schneidezahne des Unterkiefers 
(Abb. 94) sind gelockert, doch verspricht ihre Stiitzung durch eine Stiftschienenoch 
fiir die Dauer Erfolg. Der linke Eckzahn ist noch fest, ebenso der Eckzahn der 
rechten Seite. Auf der rechten Seite ist auBerdem der erste Pramolar, auf der 
linken Seite die beiden Pramolaren und ein kraftiger drittel Molar vorhanden. 

Die Pulpa ist in samtlichen Zahnen bis auf 4f lebend, aus diesem Zahn, der 
mehrere Fiillungen zeigt, ist die Pulpa entfernt, der Wurzelkanal ausgeraumt 
und gefiillt. 
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Der Behandlungsplan zielt auf die Wiederherstellung des Zahnbogens von 
etwa dem ersten Molaren der rechten bis z.um dritten Molaren der linken Seite 
unter Stiitzung der Vorderzahne und unter Ausnutzung und Zusammenfassung 
des gesamten natiirlichen Zahn- bzw. Wurzelmaterials (Abb. 98-100). 

Abb.94. Zustand vor Beginn der Behandlung. 
(Abb.94- 100 gehOren zusammen.) 

Abb. 95. Zustand nach der Herrichtung des 
(Zahn- und Wurzelmaterials. (S. Abb. 94.) 

Abb. 96. Stiftschiene fiir die Front· 
zahne auf der linken Seite mit einer um 
den ersten Pramolaren herumgreifen
den Verschraubung, auf der rechten 
Seite mit einer festen Brticke ver-

bunden. (S. Abb.94 u. 95.) 

Abb.97. Briicke fiir die linke Seite, 
in welche die Verschraubung der Stift
schiene eingreift. (S. Abb. 98- 100. ) 

Abb. 98. Die Briicken- und Stiitz
arbeit, von der linken Seite gesehen. 

Abb. 99. Die Briicken- und Sttitzarbeit, 
von vorne gesehen. 

Abb. 100. Die Briicken- und Stiitzarbeit, 
von hinten gesehen. (S. Abb. 98 u. 99. ) 

Dieser Plan wird folgendermaBen ausgefiihrt: 
1. Die Pulpen samtlicher lebender Zahne werden kauterisiert, die Wurzel

kanale ausgeraumt und gefiillt. 
2. Die Schneidezahne und der linke Eckzahn werden durch eine Stiftschiene 

gestiitzt. Auf der rechten Seite sind 4 3 I mit kraftigen Ringbandkronen zu 
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versehen, die mit der Stiftschiene, untereinander und mit zwei freischwebenden 
Kronen durch Lotschwemmung fest verbunden werden. 

3. Auf der linken Seite wird eine auf f45'8 ruhende Briicke angebracht, 
in die von der Stiftschiene her eine Verschraubung eingreift. 

Die Briicke ist hinten durch den starken Deckel einer auf f8 angebrachten 
Schraubenkrone getragen, vorne mit dem Basisteile einer auf 15 sitzenden 
Schraubenkrone und einer auf r:I befestigten Wurzelbandkrone verbunden. 
Die Verschraubung, die die Stiftschiene auf der linken Seite mit der Briicke 
verbindet, wird urn die vordere Tragerkrone herumgefiihrt und in die von dem 
zweiten Pramolaren getragene Krone gelegt, damit der erste Pramolar mit einer 

Abb. 101. Stiitzung der Frontzahne des 
Oberkiefers durch eine Stiftschiene, des 
ersten und zweiten Molaren durch eine 

Schraubenkronenverbindung, zwischen 
heiden Apparaten Briickenarbeit zum 

Ersatz der Pramolaren. 

Abb.l03. Die durch Abb. 101-104 
gezeigte Stiitzprothese. 

Abb. 102. Die Tragerzahne prapariert fiir 
die Aufnahme der durch Abb. 101 

gezeigten Stiitzprothese. 

Abb. 104. Die durch Abb. 101-103 
gezeigte Stiitzprothese in situ von der 

Seite gesehen. 

Porzellanfront versehen werden kann. Die Verbindung zwischen dem rechten 
Ende der Stiftschiene und den beiden untereinander verbundenen von 4 3\ 
getragenen Kronen wird besonders kraftig hergestelIt, damit die Verbindungsstelle 
nicht nachgeben kann. Ebenso wird die Verbindung zwischen der von 4J ge
tragenen Krone und den an ihr ansitzenden freischwebenden Gliedern auBerst 
kraftig gestaltet; die letzteren werden lingualwarts abgeschragt, urn unterspiil
bar zu bleiben. Die sichtbaren Kronenfronten werden durch Porzellan gedeckt 
(Abb. 98-100). 

Es konnen auch mehrere Gruppen gestiitzter Zahne durch kiinstliche Zahne 
in einer Weise verbunden werden, daB eine Art Briickenarbeit entsteht, deren 
vorderer und hinterer Trager je eine gestiitzte Zahngruppe ist. So lassen sich 
zwischen den durch eine Stiftschiene gestiitzten Vorderzahnen und den durch 
eine Schraubenkronenverbindung zusammengefaBten Molaren Ersatzzahne fiir 
die Pramolaren anbringen, wie dies Abb. 101-104 zeigt. 
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Es kommt bei solchen Konstruktionen besonders darauf an, die Festigkeit 
der gestiitzten Zahngruppen und den BiBdruck zu priifen, der auf dem Ganzen 
ruht. 1st die :b'estigkeit der Trager durch die Stutzung fUr lange Zeit gewahr
leistet und sind die auf den verschiedenen Punk ten der Bruckenarbeit gerichteten 
Kraftewirkungen untereinander ausgeglichen, ist ferner die Belastung der 
Brucke im Sinne des Artikulationsgleichgewichtes des Gesamtbisses eine nor
male, so kann eine von zwei oder mehr Gruppen gestutzter Zahne getragene 
feste Brucke fur lange Zeit hinaus vortreffliche Dienstc leisten, vorausgesetzt , 
daG die Lockerung der Tragerzahne nicht, durch andere Momente beschleunigt, 
fortschreitet. Eine starke Verbindung zwischen dem Bruckenkorper, der Stift
schiene und den Schraubendeckeln ist erforderlich, urn den ganzen Apparat 
widerstandsfahig zu machen. 

C. Verbindnng von Stiitzvorrichtnngen mit 
herausnehmbaren Prothesen. 

1m Unterkiefer kormen gestutzte Zahngruppen und ihre Stutzvorrichtungen 
den Prothesen, die sich an sie anlehnen, einen guten Halt gewahren. Voraus-

Abb. 105. Die Stiftschiene mit Stiitzzapfen 
in situ (Rumpel). (S. Abb. 106.) 

Abb. 107. Die Unterseite der Stiftschiene 
mit der Prothese (Rumpel). (S. Abb. 105 

u. 106.) 

Abb. 106. Die Stiftschiene und die Kronen 
mit Verschraubungen und Stiitzzapfen vor 
ihrer Befestigung (Rumpel). (S. Abb. 105.) 

Abb.108. Die Prothese in situ (Rumpel). 
(S. Abb. 105- 107.) 

setzung fur diese Nutzbarmachung des Stiitzverfahrens ist, daB die heraus
nehmbare Prothese die immobilisierten Zahne nicht schadigt, wie dies sowohl 
durch die Anklammerung, wie durch die Belastung geschehen kann. Der auf 
einer herausnehmbaren Prothese ruhende Kaudruck muG dem Ausgleich und 
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der Entlastung der gestiitzten Zahngruppe dienen, dari diese aber niemals iiber
lasten. Die Beiestigungsvorrichtungen miissen daher so konstruiert sein, daB 
sie ein Entweichen der Prothese aus der ihr bestimmten Lage verhindern, aber 
nicht den auf ihr ruhenden Kaudruck auf die gestiitzte Zahngruppe iibertragen, 
oder an derselben riitteln. Einer der haufigen Falle, in denen gestiitzte natiir
liche Zahne einer herausnehmbaren Prothese den erforderlichen Halt gewahren 
und dabei in einer Weise entlastet werden konnen, daB die Beanspruchung 
durch die Prothese ihrer Erhaltung nur forderlich erscheint, ist beispielsweise 
dann gegeben, wenn 8-515-8 fehlen, 3 2 III 2 3 gelockert waren und durch 

eine Stiitzschiene gestiitzt sind, die auf jeder Seite 
mit von 414 getragenen Kronen verbunden ist. 
Eine herammehm bare Prothese, die 7 65156 7 er
setzt, findet durch starke parallel gestaltete Klam
mern, an den von 414 getragenen Kronen einen 
vortrefflichen Halt und entlastet die gestiitzte Vorder
zahngruppe. Die von 414 getragenen Kronen werden 
mit einem in der Hohe des Zahnfleischsaumes Iiegen-

Abb. 109. Zur Stiitzung den und um ihren £reien Umfang herumfiihrenden 
praparierte Zahne (Smith). Absatz versehen, einer sog. "Rast", auf der die 

Klammer ruht. Diese Rast verhindert ein Herab
rutschen der Klammer und damit eine Schadigung des Zahnfleisches und des 
Ligamentum circulare. 

Rumpel, der das Lager fiir die Schiene im Riicken der zu stiitzenden Zahne 
in der Form eines dreieckigen prismatischen Raumes anlegt, die Schienenenden 

Abb. BO. Der Stiitzapparat in situ 
(Smith). (S. Abb.109.) 

Abb. Ill. Die auf dem Stiitzapparat und 
dem Kiefer ruhende Prothese (Smith). 

(S. Abb. 109 u. no.) 

beiderseits in den massiven Korper einer Krone versenkt und hier verschraubt, 
bringt an den distalen Flachen di€ser Kronen schwalbenschwanzformige Zapien 
an, die in entsprechende kasten£ormgie Vertie£ungen an der Unterseite der 
Prothese passen und dieser neben den kra£tigen Klammern einen starken Halt 
geben (Abb. 105-108). Hier ist auf ein scheinbar kleines aber wichtiges Moment 
zu achten, damit die Verwendung der Rastklammern und der von Rumpel 
beschriebenen Auflagerung der Prothese auf den ·an der Distalseite der Kronen 
angebrachten Zapfen nicht zu einer iibermaBigen Belastung der gestiitzten 
Zahngruppe fiihrt. 

Bekanntlich preBt sich eine unter vertikalem BiBdruck stehende Prothese 
um ein gewisses in die den Kiefer deckenden Weichteile hinein. Diesem Um
stande mull dadurch Rechnung getragen werden, daB die Aussparung im Innern 
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der Klammern bzw. an der Unterseite der Prothese fur den Absatz oder Zapfen 
etwas tiefer angelegt wird, als es auf dem Gipsmodell fur den korrekten Sitz 
der Prothese und ihrer Klammer notig erscheint 1. Die Decke des fur den Vor
sprung vorgesehenen Hohlraumes soIl erst dann, wenn die ganze Prothese sich 
gesenkt hat und nur dem Kiefer fest aufliegt, auf dem Zapfen bzw. dem Vor
sprung ruhen. Nur dann bedeutet diese Auflagerung keine Belastung uber den 
angestrebten Krafteausgleich hinaus. 

1m Unterkiefer liegen, wie wir bereits ausfuhrten, die Verhaltnisse fur die 
Ausnutzung gestutzter Zahne zur Befestigung herausnehmbarer Prothesen 
wesentlich gunstiger als im Oberkiefer. Wenige Zahne genugen hier, um einem 
Zahnersatzstuck unter Umstanden dauernd einen guten Halt zu sichern. Wenn 
beispielsweise nur die seitlichen Schneide- und Eckzahne im Unterkiefer vor
handen, leicht gelockert, aber noch fur die Stutzung geeignet sind, kann ihre 
Zusammenfassung in einem festen Gefuge einen vortrefflichen Stutzpunkt 

Abb. 112. Die zur Stiitzung priiparierten 
Ziihne, die Stiitzschiene und die Prothese 

(Grieves.) 

fur eine abnehmbare Prothese abgeben. 
Ein charakteristischer Fall ist von 

Abb. 113. Die Stiitzschiene und die 
Prothesc in situ (Grieves). 

(S. Abb. 112.) 

Ch. E. Smith veroffentlicht worden, den wir hier als Beispiel wahlen. Der
selbe versieht die vorhl1ndenen vier Zahne mit Carmichaelkronen, die er unter 
sich verbindet. Uber die Lucke hinweg fuhrt er eine kraftige Leiste (Abb. llO). 

An den distalen Seiten des Korpers der Eckzahnkrone bringt S mit h Schlitze 
an, dann stellt er eine aus Gold gegossene Platte her, die uber die Leiste 
ubergreift und sich genau auf dieselbe auffiigen laBt, wahrend kleine Vorsprunge 
in die an den Distalflachen der Eckzahne vorgesehenen Schlitze eingreifen. 
Die Platte erhalt hierdurch und gibt andererseits den gestutzten Zahnen einen 
festen Halt. Die Prothese bedarf keiner Klammern und laBt sich ohne Wider
stand und ohne das Stiitzgefiige zu erschiittern, einsetzen und herausnehmen. 

Das Problem der Verbindung von StUtzvorrichtungen und herausnehm
barem Zahnersatz ist in ahnlicher Weise von Clarens J. Grieves angefaBt 
worden. Grieves zeigt den von ihm gewahlten Weg an einem FaIle, in welchem 
im Unterkiefer die beiden mittleren Schneidezahne, ferner auf der Iinken Seite 
der zweite Pramolar, sowie der erste und zweite Molar und auf der rechten Scite 
der zweite Pramolar tehlt. Gelockert sind die vorhandenen Schneide- und 
Eckzahne und der Pramolar der rechten Seite. Grieves stellt fur 321 und 12 34 

1 Wir verweisen auf das im Abschnitt "Abnehmbare Briickenarbeiten" iiber die Ver
wendung der Riechelmannschen Zwischenscheiben Gesagte. 
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je eine gegossene Stiftschiene her und zementiert in die Mesialseite des f7 die 
Fassung fur eine GuBfUllung ein. Diese Fassung greift auf die Kauflache uber 
und reicht an der mesialen Approximalflache des Molaren herab; dann fertigt 
er eine in die Fassung exakt hineinpassende GuBfUllung an. Diese GuBfUllung 
verbindet Grieves durch ein kantiges Drahtband, das dem Alveolarwall aufliegt, 
mit den beiden kleinen Stiftschienen (Abb. 112) und zementiert den nun ent.-

Abb. 114. 541457 8 mit Schraubenkronenbasisteilen versehen, die paarweise verbunden 
sind. An der Distalseite von 51 ist dicht tiber dem Zahnfleischsaum ein Stiitzzapfen zu 
sehen; an den den Lucken zugekeluten Seiten der auf4l. ('4"5 und E-sitzenden Basisteile 
verlaufen kastenformige Nuten. Die Schraubenkronendeckel fUr 541 und 14. Bowie fUr 
/5. f78 sind durch Vierkantdrahte verbunden, die dem Alveolarwall folgen. Die Enden 
dieser Vierkantdrahte sind mit den unteren Enden der Zapfen verlotet, die von den 
Schraubenkronendeckeln aus in die Nuten der Basisteile eingreifen. Daneben die Schrauben 

zur Befestigung der Stutzgefuge. 

Abb.115. (GehOrt zu Abb. 114-118.) Das zusammengeschraubte StutzgefUge. 

st.andenen Verbindungs- und Stiitzapparat in sein Lager ein. Durch eine heraus
nehmbare Prothese, die aus zwei durch einen kraftigen Drahtbugel verbundenen 
Teilen besteht, schlieBt Grieves die zwischen den gestiitzten Zahnen vor
handenen Lucken. Diese Prothese findet dadurch einen starken Halt, daB der 
kantige Draht, der uber dem Alveolarwall hinfiihrt, sich in eine an ihrer Unter
seite angebrachte Rinne einlagert und hier durch zwei elastische halbringformige 
Klammern befestigt wird (Abb. 113). 

Wir haben die Aufgabe, eine Anzahl gelockerter Zahne zu immobilisieren 
und einer abnehmbaren Prothese durch sie einen starken Halt und eine feste 
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Basis zu geben, in einem durch Abb. 114-118 veranschaulichten Fall!:, so 
gelOst, daB das Stutzgefuge zerlegbar blieb, die ganze Konstruktion aber. so
wohl hinsichtlich des Nutzefiektes, wie fur das subjektive Gefuhl des Patienten 
einer stark verankerten Brucke vollig gleich kam. 

Es waren im Oberkiefer des Patienten so viele brauchbare Pfeiler vor
handen, daB hier die Wiederherstellung des ganzen Zahnbogens durch eine feste 
Brucke moglich war. Tm Unterkiefer jedoch blieben nach Ausraumung des 
nicht erhaltbaren Materials nur 5 414 5 7 8 zuruck. Diese Zahne waren aile 
mehr oder weniger gelockert und ziemlich weit aus der Alveole herausgetreten. 
Sie wurden nach der Devitali-
sation, Exstirpation der Pulpa 
und Fullung der Wurzelkanale 
so weit gekurzt, wie es fUr die 
Anlage der BiBebene notwendig 
erschien. Dann wurden samtliche 
Pfeiler mit den Basisteilen von 
Schraubenkronen versehen. Diese 
Basisteile waren paarweise durch 
ZwischenlOtung je eines kleinen 
etwa 1 mm starken Drahtstuckes 
verbunden, und zwar 4L mit 51. 
f4 mit f5 und f6 mit f'r. Diese 
Verbindungen bildeten nur eine 
Unterstutzung der starken Zu
sammenfassung, die spater durch 
Stutzbugel zwischen den Kronen-
paaren hergestellt wurde. Sie 
wurden so angelegt, daB sie jeder
zeit leicht mit einem kleinen 
scharfen Carborundstein durch
schnitten werden konnten (Abb. 
114). 

Die Basisteile der Schrauben
kronen waren an der der Lucke 
zugekehrten Seite mit je einer 
N ute versehen, die in mastico
gingivaler Richtung bis nahe zum 
Zahnfleischsaum herabfUhrten. In 

Abb. Uti. (GehOrt zu Abb. ll4-U8.) Die 
Unterseite der herausnehmbaren Prothese IaBt 

die Rinnen und das Zapfenlager erkennen. 

diese Nuten paBten Vierkant- Abb.117. (GehOrt zu Abb. 114-118.) 
zapfen hinein, die beim Auf- Die herausnehmbare Prothese fur sich. 
schrauben der Schraubenkronen-
deckel sich in die Nuten ein-
schoben. Die unteren dem Zahnfleisch zugelegenen Enden dieser Zapfen 
wurden zwischen 41 und f4 und zwischen f5 und r durch je einen vierkantigen 
Golddraht verbunden, der dem Alvcolarwall folgte und der Schleimhaut 
leicht anlag. Der Schraubenkronenbasisteil auf 51 hat an seiner Distalseite 
einen kurzen Zapfen als Rtutzpllnkt fur den rechtsseitigen Sattel der Prothese 
(Abb. 115). 

Es wurde nun die Basisplatte fur eine herausnehmbare Prothese modelliert 
und gegossen, die an ihrer Unterseite Rinnen fur die Vierkantdrahte des Stutz
gefuges und hinter 51 ein Lager fur den hier angebrachten Stutzzapfen erhielt 
(Abb. 116). 
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Diese Basisplatte wurde modelliert, nachdem die Vierkantdrahte und der 
Zapfen durch Auflage einer diinnen Guttaperchaschicht etwas erhoht waren. 
Es geschah dies im Sinne der Verwendung der Riechelmannschen Zwischen. 
scheiben, damit die Prothese sich in die Schleimhaut, auf der sie ruht, hinein
beiBen konnte, ohne das Stiitzgefiige zu iiberlasten. Die Basisplatte wurde 
mit starken, urn 51 und 1'5 herumgreifenden Klammern versehen. Sie fand 
nun auf den Vierkantauflagen und zwischen den immobilisierten Zahnen einen 
sehr festen Halt. Der weitere Aufbau der herausnehmbaren Prothese vollzog 
sich in der iiblichen Weise, indem zum Ersatz von 32 III 2 3 Zahne mit kiinst
lichem Zahnfleisch aufgestellt und in eine der Basisplatte aufgelotete massive 
Goldfassung einzementiert wurden. Die Ersatzzahne fiir rti und 761 wurden 

Abb. U8. (GehOrt zu Abb. 114-118.) Das Stutz· 
gefiige und die herausnehmbare Prothese in situ. 

durch unmittelbar der Basis· 
platte aufgelotete Goldkronen 
geschaffen (Abb. 117-11S). 

Bei allen auf die Stiitzung 
gelockerter Zahne gerichteten 
MaBnahmen und allen Arbei· 
ten, die mit denselben in 
Verbindung gebracht werden 
sollen, muB nach einem ein
heitlichen Plane vorgegangen 
werden. Dieser Plan ist so 
aufzustellen, daB aIle Moglich. 
keiten, die die Zukunft fiir die 
zu stiitzenden Zahne und ihre 
Nachbarn bringen kann, in ihm 
erwogen und beriicksichtigt 
sind. Es ist leicht, sich mit den 
Verhaltnissen abzufinden, die 
unsere und des Patienten 

Aufmerksamkeit zunachst in Anspruch nehmen. Die am starksten gelockerten 
Zahne wieder zu befestigen , wird sich unschwer ein Weg finden; viel wichtiger 
und im Sinne des Patienten dankenswert ist es, in den Arbeiten, die wir planen, 
auch schon kommenden Eventualitaten Rechnung zu tragen und die Apparate 
so zu konstruieren, daB sie die MogIichkeit bieten, auf andere Zahne ausgedehnt 
zu werden. Der Event ualitiiten sind viele, und es ist unmoglich, sie in einer 
Darstellung der hauptsachIichsten Methoden zur mechanischen Wiederbe
festigung gelockerter Zahne erschopfend wiederzugeben. Der Zahnarzt aber, 
der die Wiederherstellung des Gesamtgebisses als das iiber jeder Teilaufgabe 
seines Wirkens stehende Problem auffaBt und der dabei technisch zu denken 
und zu konstruieren versteht, wird an Hand der hier in wenigen Beispielen 
gegebenen Methoden fiir jeden Fall selbst etwas zu schaffen wissen. In der 
Mannigfaltigkeit der technischen Konstruktionsmoglichkeiten liegt der Reiz 
dieser Arbeit. 
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Die Herstellung der Obturatoren fur 
angeborene und erworbene Defekte. 

Von 

Dr. Fried. Hauptmeyer, Essen-Ruhr. 

Mit 18 Abbildungen im Text. 

Der Herstellung von Obturatoren hat, wie beim Zahnersatz, eine eingehende 
Sanierung der Mund- und Rachenhohle vorauszugehen. Cariose Zahne miissen 
zuvor gefiillt, oder, wenn eine konservierende Behandlung nicht mehr moglich 
ist, entfernt werden. Der Rachenkatarrh wird zweckmaBig durch Spiilungen 

Abb. 1. Der vor dem Abdrucknehmen mit einem 
gewickelten Gazetupfer verstopfte Spalt. 

mit desinfizierenden und des
odorierenden Gurgelwassern be
kampft. Gut hat sich das Also] 
bewahrt, das in 1-3% iger 1..0-
sung mit einem Spritzapparat im 
Munde und Schlunde verstaubt 
wird. Bei Kindern ist eine solche 
Vorbehandlung recht behutsam 
auszufiihren, da die an sich schon 
scheuen und angstlichen Wesen 
sonst kaum weiteren MaBnahmen 
zuganglich werden. Ratsam fiir 
aIle FaIle scheint es, ein langsames 
Einschleichen in die Behandlung 
zu uben und wenn moglich aHe 
mit Schmerzen verbundenen Ein
griffe, wie das Entfernen fauler 
Wurzelstiimpfchen von einem 
Mitarbeiter vollziehen zu lassen, 
der nichts mit der nachherigen 
Anfertigung des Obturators zu 
tun hat. Das angstliche Kind 

darf den Prothetiker nur als den "guten Zahnarzt" kennen. Ein Obturator hat: 
urn es zu wiederholen, im allgemeinen die Aufgabe, die Nahrungsaufnahme 
zu erleichtern und eine normale Atmung und Sprache zu ermoglichen, im 
besonderen den fehlenden Stiitzpunkt fur die Gaumen- und Schlundmusku
latur abzugeben, damit diese Organe ihre physiologischen Funktionen ver
richten konnen. Die Prothese solI nur die anatomische Korrektur vollfiihren, 
ohne direkten Antell an dem Schluck-, Atem- und Sprechmechanismus zu 
nehmen. Ihre Rolle ist eine rein passive. Der Trager der aktiven Tatigkeit 
ist die Muskulatur, die sich durch Ubung allmahlich unter Zuhilfenahme 
der kiinstlich geschaffenen Anlageflachen von selbst zu einem vollwertigen 
Gliede entwickelt. AlIe komplizierten Apparate, die in dem Gedanken 
ersonnen sind, einen moglichst vollkommenen, kiinstlichen Ersatz fiir den 
weichen Gaumen zu schaffen, fallen aus. Die technische Herstellung der bereits 



Das Abdrucknehmen. 841 

im 1. Bande skizzierten einfachen Apparate ist bei den angeborenen und er
worbenen Defekten die gleiche. 

Der Werdegang eines Obturators gliedert sich in die Anfertigung der Basis
platte und die dann folgende Modellierung des KloBes in der MundhOhle mit 
schwarzer Guttapercha, wie es Suersen angegeben hat. Zur Gewinnung eines 
Arbeitsmodelles fur die Grundplatte ist ein Abdruck yom Oberkiefer notwendig, 
der am besten mit Gips gewonnen wird. lch benutze die Kuhnsche Abdruck
gipskomposition. Die Wahl des Mundloffels hat nach den Regeln wie beim 
Anfertigen von Zahnersatz zu geschehen. Besondere Loffelformen fur Gaumen
defekte, die vielfach verwendet werden, sind durchaus nicht notig. 1st der harte 
und weiche Gaumen offen, so wird der Spalt mit einem gewickelten Gazetupfer 
verstopft. Lose Watte oder Gazestreifen eignen sich weniger gut. Ein Zipfel 
des Tupfers ragt frei in die Mundhohle hinein (Abb. 1). Der glatte Abdruck
loffel wird, ohne da/3 er zuvor mit Haftpunkten aus Wachs, Stents od. dgl. 
versehen wird, mit Gips beschickt und die Form yom Oberkiefer genommen 

Abb. 2. Das Abdrucknehmen mit Gips 
beim Gaumenspalt. 

Abb. 3. Loshebeln des Abdruckes. Die Daumen 
greifen an der Umschlagfalte auf den Gips. 

(Abb. 2). Nach dem Erharten des Gipses wird nicht der Loffelstiel zum Ab
hebeln benutzt, sondern die beiden Daumen greifen hoch oben an der Um
schlagsfalte auf den Gips (Abb. 3). I.eichte Hebelbewegungen losen den 
Abdruck derart, daB gewohnlich die Herausnahme ohne jeden Bruch gelingt . 
1m Gips hangt mit seinem vorgezogenen Zipfel der Tupfer, der eine hinreichende 
Ubersicht uber den Spalt gibt und annahemd die Entfernung bis zur hinteren 
Rachenwand festlegt (Abb. 4). 

Vor dem Ausgie/3en des Abdruckes mul) die Gaze ausgiebig mit Schellack
lOsung oder flussigem Wachs bepinselt werden, damit sie eine gewisse Harte 
erhalt. Auf dem gewonnenen Modell wird eine Platte modelliert, die in den 
Defekt im harten Gaumen ubergeht und Befestigungen entweder in Form von 
Klammern oder Gummisaugern aufnimmt. Bei Kindem ist der Sauger an
zuwenden, weil damit die storenden Nebenerscheinungen der friihzeitigen 
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Applikation ausgeschaltet werden. Die Lagerung der Saugeschablonen wird dem 
Spalt entsprechend gewahlt (Abb. 5). Um die Hebelwirkungen von seiten der 
Gaumen- und Schlundmuskulatur auf die immerhin zarte Fixationsvorrichtung, 
soweit es den Gummisauger angeht und auf die Stiitzzahne, wenn Klammer
befestigung gewahlt ist, vorteilhaft zu brechen, wird am lJbergang vom harten 
zum weichen Gaumen ein Scharnier eingefiigt, das an seinem freien Ende eine 
offene Drahtschlinge zur Formung des Obturatorteiles im weichen Gaumen 
t.ragt. Es wird nicht. auf dem Modell vulkanisiert, sondern das Modell bleibt. 
fiir die Kont.rolle beim Ausarbeiten. Nach der Bearbeitung stellt. sich das 
Ganze wie Abb. 6 dar. Die Gaumenplatte wird nun in den Mund einprobiert. 

Abb. 4. Der Abdruck nach dem Herausnehmen aus der Mundhohle. 

und an den Stellen nachgearbeitet, wo der Sitz nicht ganz korrekt ist. Be
sondere Beachtung ist. der Drahtschlinge zu schenken und darauf zu achten, 
daB diese iiberall vor der Rachenwand und den Velumresten einige Millimeter 
entfernt ist; sonst muB sie entsprechend gekiirzt und nachgebogen werden, 
bis dies erreicht ist, da der Draht ein Hindernis fUr das exakte Betten der 
Muskulatur abgibt. Bei den durch Sauger befestigten Platten wird die Beob
achtung gemacht, daB diese nicht sofort festsitzen, wobei die Ungeschicklichkeit 
der kleinen Patienten eine Rolle mitspielt. In diesen Fallen wird zweckmaBig 
nicht sofort mit der Modellierung des Obt.uratorkloBes begonnen, sondern der 
Stift im Scharnier gelost, die Drahtose beseitigt, die Kautschukplatte an der 
Schneidezahnkontur mit zwei Lochern versehen, ein Seidenfaden durchgezogen 
und der Apparat um einen Schneidezahn geknotet, so daB er durch die Ligatur 
fest fixiert ist. Am nachsten Tage ist dann das Ansaugen der Platte und die 
Gewohnung erreicht. Nach dem Wiederanfiigen der Drahtschlinge wird zur 
Formung des eigentlichen Obturators geschritten. 

Die Methode des Abdrucknehmens vom Schlundteil ist ein Vermachtnis 
Suersens; sem Verfahren lehnt sich an die Schrottsche Abdruckgewinnung 
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fUr kiinstliche Gebisse an, und dies Verfahren hat sich bis he ute fast ungeandert 
als das zweckmaBigste erhalten. Es ist daher gerechtfertigt, in der Rauptsache 
seinen Ausfuhrungen hieriiber zu folgen. Schwarze Guttapercha, nicht zu ver
wechseIn mit Schellackguttapercha, wird in heWem Wasser erweicht, gut durch
geknetet und um die uber der Flamme erwarmte Drahtose gehullt. Der KloB 
wird nach AugenmaB geformt. Er muB 
etwas groBer sein, als der Defekt er
scheint. 1m weichen Zustande wandert 
der Apparat in den Mund und wird den 
Weichteilen fest angedriickt und mit 
den Fingern fixiert gehalten, da ge
wohnlich heftige Wurgbewegungen aus
gelost werden, so daB sich leicht die 
Guttapercha nach unten wegdruckt. 
Durch Zusprechen und Ablenken des 
Patienten, indem zum energischen At-
men durch die Nase aufgefordert wird, 
tritt schnell die Beseitigung des un
angenehmen Reizzustandes ein. Der 
Obturator wird aus dem Munde ent
fernt und aller UberschuB vom KloB Abb. 5. Lage der Rauhe-Saugeschablonen 
mit einem heWen Spatel fortgeschnitten. bei oifenem, harten und weichen Gaumen. 
Sollte an einigen Stellen keine Ab-
formung erfolgt sein, so wird Guttapercha aufgetragen und dies so lange 
fortgesetzt, bis die Muskeln hinreichend ihr Bild einzeichnen. Wiederholtes 
Erwarmen uber der Spiritusflamme, danach kurzes Eintauchen in warmes 
Wasser, um der Guttapercha eine Raut zu geben, damit die Schleimhaut 
durch die erhitzten Stellen nicht zu sehr gereizt wird, gibt bei eifrigem Schlucken 
und Sprechen mit dem Apparat bald dem KloB die richtige Form. Um zu prufen, 
ob der KloB von der Rachenwand den notigen Abstand fur die Luftpassage 
zur Nase hat, werden kleine Erhabenheiten an der erwarmten hinteren Flache 
mit der Pinzette gemacht. Drucken sich diese bei Ruhigstellung der Muskulatur, 
also ohne zu schlucken und zu sprechen fort, so ist der KloB zu lang, und es 
muB fortgenommen werden. Ebenso 
wird mit den Seitenflachen verfahren. 
Einschnitte mit dem heiBen Spatel 
auf denselben Flachen geben bei in 
Aktion befindlicher Muskulatur eine 
Priifung dahingehend ab, daB die 
Muskulatur rund herum ihren Stiitz
punkt findet, wenn sich die Eindrucke 
wegdriicken. Verlieren sie sich nicht , 
so muB nachgetragen werden. Die 
untere Flache des Obturators muB im 
hinteren Teil uber dem Niveau des Abb. 6. Gaumenplatte vor der ModelIierung 
Gaumensegels liegen, damit sie beim des eigentlichen Obturators. 
Schlucken nicht stort. Ein zu tief 
gehender Obturator ruft Wurgen hervor. Liegt er zu hoch, so erschwert 
er den AbschluB des Gaumentors und verhindert die richtige Aussprache 
von g, k usw. Um das Niveau festzulegen, werden wiederholt mit und 
ohne Obturator der V okal a und die vorstehenden Konsonanten angesagt oder 
leer geschluckt bei geoffnetem Munde. Nach Gutz mann treten die Bewegungen 
der hinteren Rachenwand besonders der Passavantsche WuIst, der ja am 
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ObturatorkloB seinen Stiitzpunkt finden solI, gu~ hervor, wenn der Vokal a 
kurz stoBend und stark eingesetzt wird. Ein Ubergreifen der Guttapercha 
auf die Gaumenpiatte sorgt dafiir, die durch eifriges Probieren ermittelte 

Abb.7. Dappen-Obturator 
mit ausgehOhltem Kloll. 

Hohenlage dergestalt zu halten, 
daB ein Nachuntensinken des 
KloBes verhindert wird, eine Auf
wartsbewegung aber ungehindert 
stattfinden kann. Warnekros 
formt vOriibergehend die Tuben
wiilste, auf die schon Suersen 
bei seinem Vorgehen Gewicht 
legte, mit ab, urn dem Gutta
perchakloB einen Stiitzpunkt zu 
bieten und genaue Anhaltspunkte 
fiirdie Lagerung zum Pass a v an t
schen Wulste zu gewinnen. 1st 
jedoch der Rachenteil beweglich 
angebracht, so stellt sich alles 
gewohnlich ganz von selbst beim 
Schlucken und Sprechen richtig 
ein, namentlich wenn funktions
tiichtige Velumreste den KloB 

umschlieBen und aufwarts sich gegen die Rachenwand bewegen konnen. Um den 
Appendix moglichst leicht zu machen, wird derselbe oben und unten weit
gehendst ausgehOhlt, in der Form, wie es Da ppen gezeigt hat (Abb. 7). Bei 
taglicher Kontrolle wird der Apparat einige W ochen getragen und dann die 
Guttapercha durch harten Kautschuk ersetzt. 

Da die modernen Obturatoren in ihrer endgiiltigen Form keine voluminosen 
Verschliisse mehr darstellen, so macht das Stopfen und V ulkanisieren kaum 
erheblichere Schwierigkeiten als ein gewohnliches Ersatzstiick. Verbleiben an 

Abb. 8. Scharnierobturator mit Anschlag. 

den Kanten dickere Flachen, 
so wird der Kern dieser Stellen 
aus Rosakautschuk, der nicht 
so leicht poros wird, gestopft 
oder mit kleinen W attepackchen 
versehen. Geeignete Watte
packchen entstehen durch Ein
hiillen von Watteflocken in 
Kautschukstreifen. Da der 

schwarze Kautschuk die 
Schleimhaute am wenigsten 
reizt, so werden am besten die 
obere und die Seitenflachen 
aus diesem hergestellt und nur 
die untere Flache des Aus
sehens wegen aus rotem Kaut
schuk. Die Gaumenplatte wird 
nicht mit vulkanisiert, sondern 

die Obturatorhaiften zuvor im Scharnier getrennt. Die Ausarbeitung und 
Politur gestaltet sich wie bei jedem Ersatzstiick. 

Ist der harte Gaumen geschlossen und die Spaltbildung ausschlieI3lich 
auf den weichen Gaumen beschrankt, so macht das Abdrucknehmen gar keine 
Schwierigkeiten. Es geht ohne Riicksichtnahme auf den Spalt vor sich. Die 
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Fixationsvorrichtung, der Sauger, findet in der Mitte des Gaumens seinen Platz, 
und sonst vollzieht sich der Aufbau ganz wie im vorliegenden Faile. 

Gaumendefekte mit total verkiimmerten Gaumensegelhalften, ganz einerlei 
ob diese entstanden sind durch In-
aktivitat, miBlungene Operation, 
Krankheiten oder Traumen, lassen 
die Anwendung eines Obturators mit 
festem, unbeweglichen Fortsatz zu 
(Abb. 10). Es ist dies die Form, wie 
sie Suersen zuerst beschrieb. Wenn 
es altere Individuen sind, so steht 
der Befestigung durch feste Klam 
mern nichts im Wege. Der Steg 
dient wieder als Trager fiir den 
eigentlichen Obturator und wird 
direkt bei der Modellierung der 
Gaumenplatte mit vorgesehen. Der 
Fortsatz wird an mehreren Steilen 

Abb. 9. Obturator mit Fixationsvorrichtung 
bei gespaltenem Velum, aber geschlossenem 

harten Gaumen. 

durchbohrt und mit Drahtschlingen durchflochten, urn der Guttapercha ein 
gutes Haften zu ermoglichen. Meistens fallen diese Apparate voluminoser aus, 
so daB dann Vorsicht beim Stopfen und Vulkanisieren geboten ist. Entweder 
werden auch hier Wattepackchen verwandt oder Kork als Einlage benutzt. 
Der VulkanisierprozeB erstreckt sich iiber 31/ 2-4 Stunden und zwar 21/ 2-3 
Stunden fiir das Steigen und 
1 Stunde fiir das eigentliche 
Vulkanisieren. Urn Basisplatte 
und KlaB vor dem Vulkani
sieren trennen zu konnen, ist 
das Geschiebe benutzt worden. 
Hierzu wurde ein Kastchen 
mit Schieber wie es sich an 
Armbandern befindet, in die 
Gaumenplatte einvulkanisiert. 
Grawinkel suchte die Be
festigung sicherer zu stellen 
durch einen in die Schieber
hiilse getriebenen Keil. GroBe 
Dauerhaftigkeit besitzen solche 
Apparate nicht. 

Bei operierten Spalten mit 
verkiirztem Gaumensegel und 
gleichartigen, erworbenen De
fekten wird so verfahren, daB 
ein beweglicher Steg mit Hilfe 
eines Scharniers oder eine Abb. 10. Gaumenplatte mit festem, unbeweglichen 
Spiralfeder an der Platte be- ~ortsa~z aus Kautschuk fiir den Aufbau des 
festigt wird. Das freie Ende elgenthchen Obturators (Suers en-Obturator). 

des Steges nimmt daun in . . 
einer hakenformigen Verschlingung oder einem angemachten Blechstreifen dIe 
Guttapercha auf. Die Spiralfeder ist fiir den Zahnarzt abnehm~ar anzu
bringen. Zwei Blechstreifen, die in dem Kautschuk ruhen, wer~en mIt Dornen 
versehen, iiber die die Spirale dann festfuhrend geschoben wird. J?orn und 
Spirale werden durch Weichlot noch inniger vereinigt (Abb. ll). Em Bruch 
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der Feder im Munde ist ziemlich ausgeschlossen, wenn stets mechanische Be
anspruchung und Starke der Feder in das richtige Verhaltnis gesetzt werden. 
Viele verwenden die doppelte Spiralfeder, also die eine uber die andere 
gewickelt. Sehr sinnreich ist eine Konstruktion von Grawinkel, der die 
beiden Federn derart auf den Ankern oder Dornen montiert, daB sie ineinander
schraubbar sind. Bei der Verwendung eines Scharniers (Abb. 8) muB ein 
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Abb. ll. Rachenobturator mit Spiralfeder. (Zerlegt.) 

Anschlag vorgesehen werden, damit der KloB nicht auf die ·Zunge fallt . Wird 
der Steg etwas schloddernd im Scharniere befestigt so sind nicht nur Bewegungen 
in der Horizontale, sondern auch geringe seitliche Aufschlage moglich, was funk
tionell von Vorteil ist. Durch seine groBere Stabilitat verdient der Scharnier
obturator den Vorzug vor dem Obturator mit Spiralfeder. 

Die Befestigung vermittels Kronen und Schieber muE, solange der Kiefer 
noch wachst, einseitig oder in der Mitte gewahlt werden. Bei einem lljahrigen 
Knaben wurden von mir uber die beiden mittleren Schneidezahne Fenster
kronen gearbeitet, diese miteinander verlotet und auf der lingualen Flache 
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Abb. 12. Scharnier-Rachenobturator. 

eine Schieberhulse angebracht. Der Schieberstift war verbunden mit einem 
Draht, der uber den harten Gaumen lief und beim Ubergang auf das Velum eine 
Spiralfeder mit dem eigentlichen Obturator aufnahm (Abb. 13). 

Zur Herstellung der Prothesen fur erworbene Defekte des harten und 
weichen Gaumens, die nur Lochungen darstellen, wird eine Drahtose in der 
Mitte der Perforation auf der Deckplatte angebracht. Einfaches Wachs 
genugt, um den Aufbau des Verschlusses zu vollziehen. Nachdem der Apparat 



Sch a rnier- 0 bturatoren. 847 

eImge Tage getragen worden ist, wird das Wachs durch Kautschuk ersetzt 
(Abb.14). 

SchlieIHich lassen sich Obturatoren auch mit recht umfangreichem Zahn
ersatz verbinden. In den Abbildungen (Abb. 15, 16) ist ein ganzes Ober- und 
Unterstiick mit einem Rachenobturator 
versehen. Der Defekt ist durch Lues 
entstanden. Das Velum ist zur Halite 
verloren gegangen. Da Speiseteilchen 
leicht in den Nasenrachenraum geraten, 
so ist das Sprechen und besonders das 
Schlucken erschwert. Durch einen 
Drahtsteg mit einem Scharnier hangt 
der KloB an der Kautschukprothese 
fest. Die Prothese selbst findet ihre 
Fixation durch eine Rauhe-PreB
schablone von 22 mm Starke und durch 
Gummifedern, sogenannte Holder
Egger. Ihr Aufbau vollzog sich im 
Gysi-Artikulator nach den iiblichen 
Prinzipien. 

Hiermit ist wohl die technische 
Herstellung der Obturatoren fiir an
geborene und erworbene Defekte an 
sich ausreichend gezeichnet. Auf Grund 
der gegebenen Hinweise diirfte es ge- Abb.13. Rachenobturator (ohne Gaumen-
lingen, sich den Besonderheiten der platte mit Schieberbefestigung.) 
einzeInen FaIle in zweckentsprechender 
Form anzupassen. Notwendig ist es, noch in eine eingehende Erorterung iiber 
den Ubungsunterricht einzutreten. Durch das systematische Uben soll, wie 
schon hervorgehoben, die Muskulatur derart gekraftigt werden, daB sie unter 
Benutzung der neugeschaffenen Anlageflachen (Obturator) die normalen Funk
tionen iibernehmen kann. Gewohnlich er-
heischen nur die angeborenen Defekte diese 
MaBnahme. 

Der Unterricht beginnt zweckmaBig 
mit Atemiibungen, damit der Naseler zu
nachst die verschiedenen Luftwege er
kennt. Nach Albert Gutzmann ordnen 
sich diese folgendermaBen: 

1. Bei geschlossenem Munde durch die 
Nase wiederholt recht lang ein- und 
ausatmen. 

2. Dasselbe abwechselnd durch ein 
Nasenloch, wahrend das andere 
mit dem Finger zu gehalten wird. 

3. Durch die Nase tief einatmen und 
durch den weitgeoffneten Mund 
ausatmen. 

Abb. 14. Platte mit Drahtose zur 
Befestigung eines Verschlu13zapfens fiir 

das Gaumendach. 

4. Durch den Mund tief einatmen und durch die Nase den Atem hinaus
lassen. 

5. Durch dell weitgeoffneten Mund tief ein- und recht lange ansatmen. 
Es folgen dann Ubungen wie das Aufblasen der Wangen und das BIasen 

mit langsamen und stoBweisen Luftstrom. Die Spiritusflamme eignet sich recht 
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gut zu solchen Experimenten. Mit dem weiteren Entfernen der vorgehaltenen 
Lampe steigert sich das Pusten his die Flamme erlischt. Auf den Handriicken 
gelegte, leichte G€genstande, wie Papier, Kinderspielzeuge in Form von Pfeifen, 
lassen sich in ahnlicher Richtung verwenden. Anfangs schlie Ben Daumen 
und Zeigefinger hei den Uhungen zweckmaBig die Nase. Ganz allmahlich, 
wenn der Patient mehr und mehr die Muskulatur des Rachens und des Gaumens 
in seine G€walt hekommen hat, heginnt die Liiftung der Nasenlocher. Die 
Exerzitien werden taglich wiederholt und so lange fortgesetzt, his sie einwand
frei ausgefiihrt werden. Erst dann nehmen die eigentlichen Sprechiibungen 

Abb. 15 u. 16. Ober- und Unterkieferprothese mit einem Rachenobturator verbunden. 

ihren Anfang. Das Pathologische der Sprache kann dem mit Gaumendefekt 
Behafteten gut mit einem Spiegel vor Augen gefiihrt werden. Zu diesem Zwecke 
wird ein Spiegel mit der Spiegelflache nach oben unter die Nase gehalten. Beim 
Anlauten z. B. der Vokale und Konsonanten mit Ausnahme der Nasallaute m, n 
und ng wird bei normaler Mund- und RachenhOhle kein Hauchbeschlag auf 
dem Spiegel entstehen, wohl aber bei jenem anormalen Zustande. Der S-Laut 
macht das Experiment besonders deutlich. Gleichzeitig lassen sich auch die 
haI3lichen Mitbewegungen des G€sichts dabei zeigen. Worter wie Soda, Sofa, 
Schule, Schuhe seien hierfiir als Beispiele genannt. An sich selbst wird der 
Zahnarzt dem Patienten immer wieder zeigen, daB diese Erscheinungen nicht 
beim richtigen Sprechen eintreten. Ein kleiner Taschenspiegel ermoglicht es 
ihm auch, sich selbst in dieser Richtung daheim zu priifen. Die Eitelkeit muB 
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nur etwas angefacht werden, damit die Moglichkeit zur Tat wird. Die Laut
sprache beginnt mit dem Einiiben der Vokale. Ich lehne mich hier wieder eng 
an die Ausfiihrungen des Sprachphysiologen Hermann Gutzmann an, die 
dieser in seiner Sprachheilkunde giht, und denen ich beim Unterricht immer 
gefolgt bin. Nach ihm ist die Reihenfolge, in der die Vokale geiibt werden, 
zweckmaBig a, 0, e, i, u. Werden diese gut gebildet, so folgen die Konsonanten, 
bei denen mit p und t der Anfang gemacht wird. Unter Anreihung dieser Ver
schluBlaute an die Vokale lassen sich bald Silben bilden, etwa in der Art pa, 
po, pe, pi, pu, ap, op, ep, ip, up, ta, to, te, ti, tu, at, ot, et, it, ut. Da die Nasal
laute m, n gewohnlich vorhanden sind, so wird bald, urn Abwechslung in die 
Unterweisung zu bringen, zu W ortbildungen und Satzen geschritten. Worter 
wie Mama, Papa, mein, ein, Anna, Pate, Pute, Tante, oder Satze "meine Mama 
nimmt Toni mit", "mein Papa meint Tante" usw., werden bald richtig erlaBt, 
so daB zur Entwicklung von K und L iibergegangen werden kann. B, D, G 
werden schneller aufgenommen, wenn Vergleichslaute eingeschaltet werden, wie 
apa, aba, appa, abba, ata, ada, atta, adda, aka, aga, akka, agga. Erhebliche 
Schwierigkeiten machen gewohnlich noch die Reibelaute besonders das S. In 
schwierigen Fallen bin ich schneller zum Ziele gekommen, wenn ich zu einer 
fremden Sprache iiberging. So z. B. gab eine gute Uberleitung zum S-Laut 
das Uben des englischen tho - The name, the same, the first, the seventh, 
thirty-one, thirty-two, thirty-three. -

In dieser systematischen Weise wird durch langsames Vor- und Nach
sprechen, durch Zeigen der Lippen- und Zungenstellung die ganze Luftreihe 
durchgegangen, bis die richtige Artikulation erreicht ist. Um Fehler in der 
Lautbildung zu korrigieren, wird es oft zweckdienlich sein, voriibergehend den 
vollstandigen VerschluB zur Nase durch Auftragen von Wachs auf den Obturator
kloB herzustellen. Manchmal wird im gleichen Sinne ein Aufbau auf der Gaumen
seite dazu verhelfen, den Kehlkopfdruxern beizukommen. Jeder Fall hat seine 
individuellen Besonderheiten. Es werden deshalb stets verschiedene Wege 
zum Beseitigen der Sprachunarten gewahlt werden mussen. 

Gutzmann hat auch Methoden zur Priifung der Lautbildung bekannt 
gegeben, die es gleichzeitig ermoglichen, den Obturator wahrend des Unter
richts immerlort zu priifen, ob die Anlageflachen fur die Muskulatur richtig 
gewahlt sind. Das Nasenhorrohr Gutzmanns besteht aus einem Schlauch, 
dessen Enden mit Oliven fUr Nase und Ohr verse hen sind. Die eine Olive wrtndert 
in das Nasenloch des Patienten, die andere fiihrt der Untersucher an sein Ohr 
(Abb.17). Abnorme Durchschlage durch die Nase, ja selbst die feinsten Ge
rausche in derselben sind auf diese Weise zu konstatieren. Um ein Urteil iiber 
den veranderten Nasenschall zu gewinnen, ist es erforderlich, an sich selbst 
einmal erst den Horschlauch auszuprobieren. Es wird sich genau wie durch 
den Hauchbeschlag am Spiegel zeigen, daB nur Durchschlage durch die Nase 
bei m, n, ng stattfinden. Beim Gaumendefekt rufen gewohnlich aIle Konsonanten, 
sowohl die VerschluB- wie die Reibelaute Schwingungen in der Nase hervor. 
Mit dem Anlegen eines Obturators vermindern sich die Durchschlage. Be
stehen diese nach langerem Uben noch fort, so ist der KloB zu klein, und es muB 
aufgetragen werden. Werden durch den Horschlauch nur geringe Schwingungen 
selbst bei m und n wahrgenommen, so ist das Nasentor zu sehr versperrt. Eine 
Klo13verminderung ist angezeigt. Jeder Laut kann fortdauernd wahrend des 
Ubens auf etwaige Fehler untersucht werden. 

Das weitere Hilfsmittel ist die }\hreysche Schreibkapsel (Abb. 18). Sie 
ermoglicht eine graphische Darstellung der Laute. Mit den Aufzeichnungen 
ist es moglich, die Fortschritte in den Sprechiibungen von Anfang an fest
zulegen. Tritt ein Stillstand ein, so wird der Fehler schneller erkannt. Ent-
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weder ist die Artikulationsstellung vom Patienten noch nicht richtig erfa13t, 
oder der Obturator muB eine Veranderung erfahren. AuBerdem gibt dieser 
Kontrollapparat ein Mittel, den Eltern des Kindes den Ullterschied in der 

Abb. 17. Nasenhorrohr nach Gutzmann. 

Sprache vor und nach der Behandlung vor Augen zu fuhren. Denn die An
gehorigen erkennen gewohnlich am schwersten den Erfolg und verlieren am 
fruhesten die Geduld. 

Die Schreibkapsel besteht aus einer durch Uhrwerk rotierenden, beruBten 
Trommel a. Der zarte Schreibstift b wird durch eine Gummimembran in 
Schwingungen versetzt, die den Uberzug fur die Pfanne c bildet. An der Pfanne 

Abb. 18. Mareysche Schreibkapsel. 

ist ein fur die Nase des Patienten bestimmter Schlauch mit Olive befestigt. 
Jeder LuftstoB macht sich durch mehr oder minder groBe Ausschlage des Schreib
hebels bemerkbar. Rotiert dabei die Trommel, so entstehen Kurven, die wert
volle Vergleichsbilder ergeben. Die Priifung beginnt mit der Aufnahme von 
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Kurven der NasaJIaute. Dabei miissen mit und ohne Obturator annahernd 
gleiehe Aussehlage vorhanden sein. Es schlieBen sieh in systematiseher Form 
die VersehluB- und dann die Reibelaute an. Das Ziel bei diesen ist die gerade 
Linie, doch werden geringe Aussehlage sehr oft verbleiben, was durchaus nieht 
immer naehteilig auf die Spraehe zu wirken braueht. 

1st naeh all diesen Beobaehtungen und Vorkehrungen eine mogliehst voll
kommene Ausbildung in der Lautspraehe erreieht, so reihen sieh zum Schlusse 
Leseiibungen, zu denen die Fibel oder ein Sehullesebueh, das die Kinder mit
bringen, benutzt werden kann, an. Auch das Singen kleiner Liedehen bildet 
eine wirkungsvolle Erganzung. Fur altere Kinder eignen sieh noeh die neuer
dings herausgekommenen Leseubungstafeln von Liebmann. Wer jedoch mit 
ROlehen lTbungen gleieh begirmt, wird niemals einwandfreie Resultate erreiehen. 

Je beweglieher die Gaumen- und Raehenmuskulatur, desto bessere Re
sultate sind zu erreiehen. Eine ausreiehend kraftige Muskulatur, die eine weitere 
Erstarkung erhoffen laBt, ist nur in jungen Jahren vorhanden. Sieheren Erfolg 
versprieht daher nur das friihzeitige Anlegen eines Obturators. Das 5. bis 
6. I~ebensjahr eignet sieh am besten. Der pathologisehe Dauerzustand hat katar
rhalisehe Affektionen und hoehgradige statisehe Veranderungen im Gesiehts
skelet und der Muskulatur zur Folge, so daB im spiiteren Alter jeder Obturator 
zwecklos werden muB. 

Ein guter Obturator verlangt yom Zahnarzt nieht nur teehnisehe Fertig
keiten, sondern auch Kenntnisse iiber die Grundbegriffe der physiologisehen 
und pathologisehen Lautbildung. Der mechanisehe VersehluB mit der saeh
gemaB erstrebten Ertiiehtigung der Muskulatur bringt erst das vollendete 
Resultat. Der Zahnarzt tut gut, den Anfangsunterrieht selbst zu erteilen, urn 
ihn als Priifstein fur die Brauehbarkeit seines Apparates zu benutzen. Der 
Spracharzt wirkt erst am SehluB erganzend mit. Er vollzieht die letzte Feilung. 

Literaturverzeichnis. 
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Allgemeiner Teil. 
Die zahnarztliche Prothetik nahm in kosmetischer Hinsicht einen glanz

voUen Aufschwung, als ihr nicht nur fur den Ersatz der Zahne selbst, sondern 
auch fur die Farben- und Formenwiedergabe verloren gegangener Zahnfleisch
partien Materialien zu Hilfe kamen, die zwar schwerer zu bearbeiten sind als 
die friiher gebrauchlichen Surrogate, in der Hand des kundigen Praktikers 
jedoch den idealsten Erfolg zeitigen, namlich das PorzeUan und porzellanartige 
Produkte. 

Die Giite dieser keramischen Materialien, welche in der Zahnhcilkunde 
ganz allgemein zusammengefaBt als "Porzellan" bezeichnet werden, hangt 
in erster Linie von den Mengenverhaltnissen der einzelnen Bestandteile, von 
deren Zusammensetzung und Reinheit sowie den mehr physikalischen Ein
flussen der Zerkleinerung, des Mischens, Formens und Brennens abo Je nach 
der Anderung dieser Faktoren variieren die physikalischen Eigenschaften des 
fertigen Produktes, wie Farbe, Form, Glanz, Transparenz, Festigkeit und 
Schmelzbarkeit innerhalb weiter Grenzen. Zum rationellen Arbeiten mit kera
mischem Material ist daher eine gewisse Vertrautheit mit den Eigenschaften 
und dem Vorkommen der meist gebrauchlichen Rohmaterialien erforderlich. 

A. Die Rohstoffe del' Keramik. 
Die keramischen Rohstoffe lassen sich vom technischen Gesichtspunkte aus 

in zwei Hauptgruppen einordnen: in die plastischen Materialien, zu denen 
Kaoline und Tone zu rechnen sind, und in unplastische, auch Magerungs
mittel genannte Substanzen, zu denen aIle anderen keramisch verwendbaren 
Mineralien, wie Quarz, Feldspat, Marmor, Magnesit, Dolomit u. a. gehoren. 
1m Gegensatz zu den letztgenannten Stoffen besitzen die plastischen Kaoline 
und Tone die Fahigkeit, mit Wasser eine bildsame Masse zu liefern, die sich 
in jede gewunschte Form bringen laBt und dieselbe auch nach dem Trocknen 
beibehalt. Charakteristisch fur diese plastischen Stoffe ist ferner die mehr oder 
weniger ausgepragte Volumenabnahme ("Schwindung") beim Trocknen und 
die verhaltnismaBig groBe Festigkeit der gebrannten Masse. Je plastischer ein 
Material, um so groBer ist meist die Trockenschwindung und die Festigkeit nach 
dem Trocknen. 



Plastische Rohstoffe. 853 

a) Plastische Rohstoffe. 
Die Kaoline und reineren Tone verdanken ihre Entstehung der Zer

setzung feldspathaltiger Eruptivgesteine, wie Granit, Porphyr, Pegmatit u. a. 
Die Gesteine der Erdoberflache sind der dauernden mechanischen und chemi
schen Einwirkung der Atmospharilien, Luft und Wasser, ausgesetzt. Wahrend 
hierbei im allgemeinen durch allmahliche Zerkleinerung und chemische Um
setzungen, mit denen stets die Oxydation durch den Luftsauersto££ verbunden 
ist, stark eisenoxydhaltige, lehmartige Verwitterungsprodukte resultieren, 
geht die Entstehung der Kaoline und reineren Tone auf andere Art vor sich. 
Durch die Einwirkung kohlensiiurehaltigen Wassers, besonders bei gleich
zeitigem AbschluB gegen die atmospharische, Sauersto££ enthaltende Luft durch 
Moore, wurden die Feldspate der obengenannten Eruptivgesteine in der Weise 
zersetzt, daB fast der gesamte Gehalt an Kali, Natron, Kalk, Magnesia und 
Eisen sowie ein groBer Teil der Kieselsiiure allmahlich ausgelaugt wurden. 
Unter gleichzeitiger chemischer Bindung von Wasser entstand so der wesent
lichste Bestandteil der Kaoline und Tone, ein Hydrosilicat des Aluminiums 
von der Zusammensetzung A120 3 . 2Si02 .2H20, der Kaolinit. Wenn das 
so kaolinisierte Gestein an seiner Ursprungsstatte liegen bleibt, wie die meisten 
Kaolinlager, so enthalt es noch unzersetzte, aus dem Muttergestein herruhrende 
Mineralbeimengungen, insbesondere Quarzkorner der verschiedensten GroBe, 
Glimmer, Feldspatreste u. dgl. Fur die Herstellung besserer keramischer Er
zeugnisse wird dieser "Rohkaolin" durch Schlammen von den groberen Bestand
teilen befreit, wobei ein Produkt erhalten wird, welches uberwiegend, und 
zwar bis zu 99%, aus Kaolinit besteht. 

Bezuglich der Nomenklatur sei noch bemerkt, daB man unter "Kaolin" oder 
besser "Rohkaolin" das natrirliche kaolinisierte Gestein versteht, welches noch 
Quarz, Glimmer und geringe Mengen zahlreicher anderer Mineralien enthiilt, 
wahrend "Kaolinit" (vom Keramiker auch haufig "Tonsubstanz" genannt) 
die Verbindung A120 3 • 2Si02 • 2H20 bezeichnet, aus welcher geschlammte 
Kaoline und reinere Tone vorwiegend bestehen. Der Name Kaolin ist chinesi
schen Ursprungs und bezeichnete eigentlich ein Gebirge in China, welches der 
dortigen Porzellanindustrie ein teilweise kaolinisiertes Feldspatgestein als Roh
material lieferte. In England wird das in Cornwall aus kaolinisiertem Granit 
ausgeschlammte, sehr reine, 90-99% Kaolinit enthaltende Produkt China 
clay genannt. 

Wiihrend Kaolinlager meist an primiirer Lagerstiitte angetroffen werden, 
haben die Tone stets einen natrirlichen SchliimmprozeB durchgemacht, indem 
sie durch Wasser von dem Orte ihrer Entstehung mehr oder weniger weit fort
geschwemmt wurden. Die groberen Beimengungen blieben hierbei zuriick 
oder setzten sich ziemlich schnell wieder zu Boden, die iiuBerst feinen Kaolinit
teilchen, die auch bei den Tonen den wichtigsten und wertvollsten Bestandteil 
bilden, sowie die feinsten Quarz- und Glimmerteilchen konnten sich jedoch 
erst dann ganz allmiihlich ablagern, als die Geschwindigkeit des Wassers sich 
stark verringerte, also in groBeren FluBlaufen und vor allem in Seen. Durch 
diesen Wassertransport gelangten auch noch andere Substanzen in die Tone, 
welche diese dann entweder gleichmaBig durchsetzten oder bei der Ablagerung 
besondere Schichten in den werdenden Tonlagern hildeten. Die Tonlager ver
danken also ihre Entstehung einem ganz analogen ProzeB wie siimtliehe ge
sehiehteten Gesteine, welehe alle Ablagerungen des Wassers darstellen. Von 
den erwiihnten Beimengungen sind hauptsiichlich kohlensaurer und schwefel
saurer Kalk (Gips), Quarzsand, Eisenverbindungen und organische Suhstanzen 
zu nennen. Durch diese Sto££e wird der Schmelzpunkt der Tone herabgesetzt, 
und auch die Brennfarbe ist nieht mehr das reine Weif3 der besseren Kaoline, 



854 Gutowski: Die Keramik in ihrer Anwendung usw. 
~ ~-~~----~~~-~.-~----~~~~~ 

sondern geht infolge des groBeren Gehalts an Eisenverbindungen mehr oder 
weniger ins Gelbliche oder gar Rotliche tiber. 

Trotz dieser N achteile besitzen die Tone einen groBen technischen V orzug 
gegenuber den Kaolinen, sie zeichnen sich namlich durch eine wesentlich groBere 
Plastizitat aus und besitzen eine niedrigere Sinterungstemperatur, d. h. sie 
verlieren bei niedrigerer Temperatur ihre Porositat unter Bildung einer dichten 
nicht mehr wasseraufsaugenden Masse. Diese beiden wichtigen Eigenschaften 
sind wohl in der Hauptsache auf die Oberflachenbeschaffenheit und die auBerste 
Feinheit der durch den langen Wassertransport noch weiter zerkleinerten Ton
teilchen, sowie auf die verschiedentlichen, meist ebenfalls auBerst feinen Bei
mengungen anorganischer und organischer Natur zuruckzufUhren. 

Der Kaolinitformel Al20 3 • 2Si02 • 2H20 entspricht eine Zusammensetzung 
von 46,4% Kieselsaure (Si02), 39,7% Tonerde (AI20 3 ) und 13,9% Wasser (H20). 
Die natiirlichen Materialien weisen jedoch, auch wenn sie sorgfaltig geschlammt 
wurden, niemals genau diese Zusammensetzung auf, sondern zeigen geringe 
Abweichungen im Al20 3-, Si02- und H20-Gehalt sowie stets geringe Mengen 
von Eisenoxyd (Fe20 3), Titanoxyd (Ti02), Kalk (CaO), Magnesia (MgO) und 
Alkalien, Kali (~O) und Natron (N~O). 

Als Beispiele fUr die chemische Zusammensetzung einiger wegen ihrer Rein
heit besonders geschatzten Kaoline seien hier Analysen von geschlammtem 
Kaolin von Zettlitz bei Karlsbad und englischem China clay angefUhrt. Zum 
Vergleich mogen die nebenstehenden Analysenzweier reinerer, plastischer Tone, 
namlich eines quarzhaltigen Tones von Lothain bei MeiBen und einer besseren 
Sorte von englischem Blue ball clay dienen. 

Ge- I 
schlammter 

China clay I Lothainer Blue ball 
Kaolin von Ton clay 

Zettlitz 

Kieselsaure (Si02). 46,87% 48,28% 63,38% 48,2% 
Tonerde (Al20 a). . 38,56 " 37,64 " 25,15 " 33,2 " 
Eisenoxyd (Fe2Oa) 0,83 , 0,46 " 1,10 " 1,9 " 
Kalk (CaO). Spur 0,06 " 0,32 " 0,1 " 
Magnesia (MgO) . . . . Spur 0,8 " 
Alkalien (K20 und Na20) ... 1,06"10 1,56 " 0,43 " 5,6 " 
Gliihverlust (H20 und organische 

Substanzen) 12,73 " 12,02 " 9,91 " 10,0 " 

Als Fundorte guter Kaoline seien hier die Gegend von Halle a. S. (Dolau, 
Sennewitz, Morl), die Umgegend von MeiBen (Seilitz, Kemmlitz, Mugeln), Zett
litz und Karlsbad in Bohmen und Cornwall in England genannt. 

Plastische Tone mit verhaltnismiiBig weiBer Brennfarbe finden sich u. a. 
bei Halle a. S., MeiBen, Lothain, in der Pfalz, in Hessen, in Bohmen und in Eng
land (White ball clay und Blue ball clay). 

Von den Eigenschaften der Kaoline und Tone interessiert hier noch besonders 
das Verhalten bei hoheren Temperaturen. Erhitzt man diese Materialien auf 
etwa 550-600 0 C, so verlieren sie das chemisch gebundene Wasser, und es 
resultiert unter geringer Volumverminderung ("Schwindung") eine stark porose 
Masse von meist nur geringer Festigkeit. Erhoht man jedoch die Brenntem
peratur, so nehmen mit steigender Temperatur die Schwindung und die Festig
keit zu, die Porositat dagegen abo Bei einer fur jedes Material verschiedenen 
Temperatur, der "Sinterungstemperatur", wird der gebrannte Korper dicht 
und schwindet dann bei weiterem Erhitzen nicht mehr, sondern zeigt im 
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Gegenteil in manchen Fallen hierbei eine geringe VolumvergroBerung, wie sie 
auch bei vielen kiinstlichen keramischen Massen beobachtet wird. 

Die Hohe der Sinterungstemperatur hangt, wie oben schon erwahnt, von 
der chemischen Zusammensetzung des Materials und der physikalischen Be
schaffenheit seiner Teilchen, insbesondere ihrer Feinheit, abo Durch lange 
dauerndes Erhitzen kann bei diesen Materialien, ebenso wie bei den meisten 
kiinstlich zusammengesetzten Massen, die Sinterung bei niedrigerer Temperatur 
herbeigefiihrt werden als bei kurzem Erhitzen mit schneller Temperatur
steigerung. 

Die Schmelztemperatur der Kaoline und der reineren Tone liegt weit ober
halb der Sinterungstemperatur, und zwar je nach der Zusammensetzung und 
Reinheit bei 1600-1750 0 C. :Fiir das Schmelzen, welches bei diesen Mate
rialien niemals, wie etwa bei Metallen, eine pli:itzliche Verfliissigung, sondern ein 
allmahliches Erweichen ist, gilt ebenfalls das oben von der Sinterung Gesagte. 

b) Unplastische Rohstoffe. 
Da Tone und Kaoline einerseits fiir sich allein ziemlich stark schwinden 

und andererseits nach dem Brennen undurchsichtig sind und zum Teil auch 
erst bei relativ hoher Temperatur dicht werden, so versetzt man sie zur Ver
ringerung der Schwindung, zur Herabsetzung der Sinterungstemperatur und 
zur Erzeugung einer gewissen Transparenz mit sog. Magerungs- und FluB
mitteln. 

Zu diesen gehoren als die wichtigsten Feldspat, Quarz, kohlensaurer Kalk, 
Magnesit, Dolomit, gebrannter Ton ("Schamotte") und kiinstlich hergestellte 
Glaser ("Fritten"). Durch geeignete Mischung dieser Materialien laBt sich 
auch die Schmelztemperatur fast beliebig weit erniedrigen, so daB man Glaser 
oder Emails erhalt, die auf fluBmittelarmeren und daher schwerer schmelz
baren Massen als Glasuren aufgeschmolzen werden konnen. 

Feldspat. Von den verschiedenen in der Natur vorkommenden Feldspaten 
ist keramisch der Kalifeldspat am wichtigsten, der sich in seiner reinsten Form 
als Adular, meist als Orthoklas und Mikroklin findet. Er tritt nicht nur in 
Gangen, sondern auch als wesentlicher Bestandteil vieler Gesteine auf. Seiner 
Zusammensetzung nach ist er ein Kaliumalumosilicat von der Formel 
~O. Al20 3 . 6Si02 entsprechend 16,9% ~O, 18,3% Al20 3 und 64,8% Si02 , 

jedoch enthalt er fast immer wechselnde Mengen Natron (Na20) in Form von 
Natronfcldspat (Albit, Na20 . Al20 3 • 6Si02). Auch ein geringer Gehalt an Eisen, 
Kalk und Magnesia, der zum Teil von eingewachsenen Mineralbeimengungen 
herriihrt, ist stets nachweisbar. Sind zu viel eisenhaltige Mineralien, wie z. B. 
Biotit und Hornblende, zugegen, so ist der Feldspat nur nach sorgfaltiger Sor
tierung zur Herstellung keramischer Erzeugnisse von weiBer Brennfarbe ver
wendbar. 

Das spezifische Gewicht des Kalifeldspats betragt 2,53-2,60, seine Harte 
ist 6. Sein Aussehen ist je nach dem Fundorte verschieden; wahrend der ver
haltnismaBig seltene Adular durchsichtig und meist farblos ist, weisen der 
technisch verwendete Orthoklas und Mikroklin eine weiBe, gelbliche, rotliche 
oder graue Farbung auf und sind durchscheinend und mehr oder weniger ge
triiht. Charakteristisch fiir Orthoklas ist die sehr ausgepragte Spaltbarkeit, 
der monoklinen Kristalle. 

Bei etwa 1180 0 C wird der Kalifeldspat ohne erhebliche Formveranderung 
glasig-amorph, d. h. er schmilzt, und zwar wie aUe Silicate unter Volumver
groBerung, da das spezifische Gewicht des geschmolzenen Feldspats nur 2,38 
betragt. Eine deutliche Verfliissigung tritt erst bei noch hoherer Temperatur 
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ein. Das so erhaltene Feldspatglas ist entweder klar oder milchig getriibt und 
haufig von zahlreichen Blaschen durchsetzt. Bei hoheren Temperaturen ist 
der geschmolzene Feldspat irnstande, Kaolinit und fein verteilten Quarz in 
beschranktem MaBe aufzulosen. 

GroBe Lager reinen Kalifeldspats finden sich in N orwegen und an der Ost
und Siidkiiste Schwedens; weniger reines Material liefern Bohmen, Bayern 
und Schlesien. 

Quarz. Quarz ist nahezu reines Kieselsaureanhydrid (Si02). In seiner 
reinsten Form findet er sich in wasserhelIen, hexagonalen Krystallen als Berg
krystall. Er .bildet ferner einen wichtigen Bestandteil vieler Gesteine und tritt 
auch allein gesteinsbildend in Gangen auf. Er zeigt muscheligen Bruch, besitzt 
das spezifische Gewicht 2,65 und ist harter als Feldspat. Haufig findet man 
auch den Quarz in Form von Sand in groBeren Lagern als unveranderten Rest 
zersetzter Gesteine. Solche Quarzsande werden, wenn sie rein genug sind, 
vielfach in der Keramik anstatt des dichten Quarzes verwendet. Auch das 
Vorkommen kristallinisch-dichter Kieselsaure in Form unregelmaBig gestal
teter, meist in der Kreideformation auftretender Knollen von Feuerstein (Flint) 
ist keramisch von Bedeutung, da dieser sich meist durch einen sehr niedrigen 
Eisengehalt auszeichnet. In England und Amerika wird Flint fast ausschlieB
lich zur Einfiihrung freier Kieselsaure in feinkeramische Massen verwendet. 

Sehr reine Quarzsande mit iiber 99,5% Si02-Gehalt finden sich u. a. bei 
Hohenbocka in der Lausitz, Herzogenrath bei Aachen und Dorentrus in Lippe. 

Alle Quarzsorten besitzen die Eigenschaft, bei hoheren Temperaturen unter 
VolumvergroBerung ("Wachsen") in andere kristallinische Kieselsauremodi
fikationen mit dem spezifischen Gewicht 2,32, namlich in Tridymit und Cristo
balit, iiberzugehen. Der Schmelzpunkt der reinen Kieselsaure liegt bei etwa 
17000 C, doch tritt die Verfliissigung zu einem sehr zii.hfliissigen Glase erst bei 
noch hoherer Temperatur ein. Geschmolzene Kieselsaure, die das spezifische 
Gewicht 2,20 besitzt, hat einen auBerst geringen Warmeausdehnungskoeffi
zienten, so daB dieselbe unter dem Namen " Quarzglas" vielfach zu technischen 
und Laboratoriumsgeraten, von denen man eine groBe Widerstandsfahigkeit 
gegen plOtzlichen Temperaturwechsel verlangt, verarbeitet wird. 

Kohlensaurer Kalk (CaCOs) findet sich in der Natur in hexagonalen 
Kristallen (Kalkspat), in kristallinisch-korniger Form (Marmor, dichter Kalk
stein) oder als erdig lockere Uberreste kleiner Organismen (Kreide). In seiner 
reinsten Form besteht der kohlensaure Kalk aus 56% Kalk (CaO) und 44% 
Kohlensaure (C02); meist enthalt er jedoch wechselnde Mengen von Magnesia 
und anderen Oxyden. Wie aIle Rohmaterialien, so ist auch der kohlensaure 
Kalk fiir feinkeramische Zwecke am wertvollsten, wenn er moglichst arm an 
Eisenverbindungen ist. Durch besondere Reinheit zeichnet sich der Marmor 
von 'Carrara aus. . 

Magnesit ist kohlensaure Magnesia (MgCOs) von der Zusammensetzung 
47,6% MgO und 52,4% CO2 und kommt meist in derben kristallinischen Massen 
vor. Als Dolomit bezeichnet man ein Kalk-Magnesia-Carbonat, welches wech
selnde Mengen CaO und MgO enthii.lt. 

Kalkspat, Marmor, Magnesit und Dolomit verlieren beirn Gliihen ihre 
Kohlensaure, wobei das betreffende Oxyd zuriickbleibt. Wahrend diese Oxyde 
fiir sich allein zu den schwerstschmelzbaren Stoffen gehoren, bilden sie mit 
Kieselsaure oder Silicaten bei verhaltnismaBig niedriger Temperatur schmelzende 
Silicate oder Doppelsilicate, sie wirken also, keramisch gesprochen, als energische 
FluBmittel und finden daher in erster Linie eine weitgehende Verwendung zur 
Herstellung von Glasuren, Glasern und kiinstlichen Fritten. 
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B. Das Porzellan. 
Unter Porzellan versteht man eine unter Verwendung von Kaolin her

gestellte weiBe, dichtgebrannte, mehr oder weniger durchscheinende Masse, die 
je nach dem Verwendungszweck mit einer harten, glanzenden Glasurschicht 
iiberzogen ist oder keine solche besitzt. 

Auch unter den technisch als Porzellan bezeichneten Erzeugnissen lassen 
sich mehrere Gruppen unterscheiden, deren typische Vertreter in ihrer Zu
sammensetzung, in der Brenntemperatur und in ihren physikalischen und 
chemischen Eigenschaften voneinander abweichen. Es waren hier vor aHem 
als die beiden Hauptgruppen Hartporzellane und Weichporzellane zu 
nennen. Die ersteren zeichnen sich durch ihren hohen Tonerde- bzw. Kaolin
gehalt aus und werden samt der Glasur bei hoher Temperatur (etwa 1350 bis 
1450° C) gebrannt. Technisch wertvoll ist das Hartporzellan hauptsachlich 
durch seine groBe Harte und seine mechanische sowie chemische Widerstands
fahigkeit. Die Weichporzellane, zu denen das englische Knochenporzellan, das 
Segerporzellan, einige Arten Biskuitporzellan und die Frittenporzellane gezahlt 
werden, haben, so verschieden auch ihre Zusammensetzung ist, das eine gemein
sam, daB sie bei niedrigerer Temperatur gebrannt werden als das Hartporzellan; 
aus diesem Grunde enthalten sie auch weniger Kaolin, dagegen mehr FluB
mittel und haufig auch mehr Quarz. Wahrend Hartporzellan fast ausschlieB
lich aus Kaolin, Quarz und Feldspat hergestellt wird, werden den Weich
porzellanmassen noch Ton, phosphorsaurer Kalk (Knochenasche), Marmor und 
verschieden zusammengesetzte Fritten (Glaser) zugesetzt. 

Zur Herstellung der Porzellanmassen werden samtliche Bestandteile in fein 
gemahlenem Zustand mit Wasser innig miteinander vermischt. Je mehr Mage
rungsmittel die Masse enthalt, um so weniger bildsam ist sie, und zu manchen 
Frittenporzellanen miissen sogar organische Klebemittel zugesetzt werden, um 
eine gute Formgebung zu ermoglichen. 

Was den EinfluB der einzelnen Bestandteile auf das Aussehen und Ver
halten des fertigen Porzellans betrifft, so ist im allgemeinen zu sagen, daB ein 
hoher Kaolingehalt die Transparenz verringert, die Standfestigkeit im Brande 
und die Widerstandsfahigkeit erhoht; ein hoher Quarzgehalt verleiht der Masse 
ein mehr korniges Aussehen und erhoht die Opazitat von Frittenporzellanen, 
wahrend ein groBerer Feldspatzusatz, besonders in Verbindung mit dem Quarz, 
die Transparenz erhoht, aber das Porzellan sproder macht. Massen mit sehr 
hohem Feldspatgehalt eignen sich gut fUr unglasierte Kunstgegenstande aus 
Biskuitporzellan und, wenn sie bis nahe zum Schmelzen erhitzt werden, fiir 
kiinstliche Ziihne. Kiinstliche Fritten haben meist den Zweck die Sinterungs
und Schmelztemperatur herabzusetzen und die Einfiihrung solcher Stoffe, 
die fiir sich allein in Wasser 16slich sind, wie Natron, Kali und Borsaure, zu 
ermoglichen. 

1. Geschichtliches. 
Die Herstellung des Porzellans reicht ins friiheste Altertum zuriick. Hier

von zeugt der bekannte Porzellanturm in China, dessen Alter auf 4000 Jahre 
angegeben wird. Neuere Forschungen wollen allerdings die Erfindung des 
eigentlichen weiBen Porzellans nicht iiber das 6. Jahrhundert zuriickreichen 
lassen, da friihere chinesische Geschirre als Steinzeug oder dergleichen anzusehen 
sind. 1m 16. Jahrhundert lernten die Japaner von den Chinesen die Porzellan
erzeugung. Versuche, auch in Europa die Porzellanbereitung nachzuahmen, 
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scheiterten lange Zeit, da man das Hauptprinzip, d. h. seine Zusammensetzung 
aus unschmelzbarem Ton und einem FluBmittel nicht erkannte. 

Der Alchimist Johann Friedrich Bottger versuchte aus Kaolin Gold 
zu bereiten und erfand 1709 weiBes Porzellan, das dem chinesischen sehr ahnlich 
war. Schon 1708 hatte er in Gemeinschaft mit Walter von Tschirrhasen 
Gegenstande aus einer im Prinzip dem Porzellan ahnlichen, aber steingut
artigen, braun gefarbten Masse hergestellt. In Frankreich fabrizierte man bereits 
1664 sog. Fritten, die aber auch kein wirkliches Porzellan waren. 1710 lieB 
Konig Friedrich August I. von Sachsen eine Porzellanfabrik in Dresden er
richten, die spater auf die Albrechtsburg verlegt und zu deren Direktor Bottger 
ernannt wurde. In spaterer Zeit erstanden dann weitere Porzellanfabriken, 
die zum Teil auch heute noch bestehen, und zwar 1718 in Wien, 1746 in Hochst 
a. M., um 1750 in Fiirstenberg a. W., 1744 in Petersburg, 1754 in Nymphen
burg, 1745 in Vincennes, von hier 1756 nach Sevres verlegt, 1761 in Berlin, 
1782 in Kopenhagen. Wahrend friiher nur diese wenigen Fabriken das Geheimnis 
der Porzellanherstellung kannten, gibt es heutzutage, besonders in Deutsch
land, zahlreiche Fabriken, welche Porzellan fiir die verschiedensten Zwecke des 
tagIichen Lebens, des Kunstgewerbes und der Technik anfertigen. 

2. Porzellan fur zahnarztliche Zwecke. 
Was die Geschichte der Porzellanverwendung fiir rein zahnarztIich kera

mische Zwecke betrifft, so beschaftigte sich schon der Apotheker Duch fi.teau 
aus St. Germain-en-Laye bei Paris mit dem Gedanken, kiinstlichen Zahnersatz 
aus mineralischen Substanzen herzustellen. Er verband sich dieserhalb mit dem 
Zahnarzt Dubois-Chemant in Paris, welcher infolge des ibm gestatteten 
Zutritts zu der Manufaktur in Sevres mit der Porzellanfabrikation vertraut 
wurde und in der Anfertigung von Porzellanzahnen den ersten Erfolg erzielte. 
Der niedere Neid seiner franzosischen Kollegen ging jedoch so weit, daB sie 
es nicht verabscheuten, die Brennofen des Dubois-Chemant in Sevres zu 
zersttiren und ibm den Aufenthalt in Paris so zu verleiden, daB er nach London 
iibersiedelte. Dort tat er sich mit Claudius Ash zusammen und konnte, nun 
weniger behindert, seiner keramischen Kunst obliegen. Er solI hierbei schon 
kiinstliches Zahnfleisch aus Porzellan hergestellt haben. Der Hofzahnarzt Du bois 
Foucou in Paris war mit den Arbeiten Chemant's vertraut geworden. 
Er verbesserte die Herstellung von Mineralzahnen und veroffentIichte zuerst 
die Herstellungsmethoden derselben. 1808 stellte der Italiener Fonzi in Paris 
Einzelzahne aus Porzellan mit eingebrannten Platinstiickchen zwecks Befesti
gung an Platten her. 

1817 wurde die Fabrikation von Porzellanzahnen in Amerika eingefiihrt, 
und zwar durch Plant on, einen Franzosen, welcher in Philadelphia Praxis 
ausiibte. Wesentliche Verbesserungen wurden durch Elias Wildmann in 
Philadelphia 1838 vorgenommen, die es ermoglichten, die Mineralzahne der 
Lothitze auszusetzen, ohne die Struktur und das natiirliche Aussehen derselben 
zu verandern. Wildmann benutzte folgendes Mischungsverhaltnis zur Her
stellung von Zahnen: Kaolin 1,07, Kieselsaure 3,07, Feldspat 18,07, Titanoxyd 
65 Teile. 

Besonders hat sich John Allen, New-York, seit 1850 durch Einfiihrung der 
Continuous-gum-Arbeit groBe Verdienste erworben. 1856 nahm er ein weiteres 
Patent auf seine verbesserte Continuous-gum-Arbeit, die als "Allen's Continuous
gum" bekannt ist. Die Verbesserungen der Porzellanmassen durch John Allen 
ermoglichten es weiteren Kreisen, sich dieser kunstvollen Arbeit zu widmen. 
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Seit jener Zeit haben Samuel S. White-Philadelphia, Olose-New-York, 
Kaskell-Ohicago, Keith-St. Louis, Freed-Detroit, Am bIer-Philadelphia, der 
geniale Moffat-Philadelphia seit 1853 und andere Amerikaner, sowie besonders 
auch Jenkins-Dresden, Spring-Dresden, Vogele-Freiburg u. a. sich um den 
Ausbau der schwierigen, aber schonen Kunst verdient gemacht. In England 
sind besonders Fletcher, Gatrell, Mitchell und Rosen zu nennen. 

In Deutschland wurde die zahnarztliche Laboratoriumskeramik wesentlich 
gefordert durch A. Gutowski, dem es 1892 gelang, Porzellanblocke aus pla
stischer Porzellanmasse ohne Platinunterlage herzustellen, und zwar nach ein

'fachen, im Kleinbetrieb unserer Laboratorien durchfiihrbaren Methoden. Er 
war es auch der in richtiger Erkenntnis der groBeren Zusammenhange fUr dieses 
Arbeitsgebiet den Ausdruck "Keramik" in die Zahnersatzkunde einfiihrte. 

3. Herstellung und Eigenschaften der in der Zahnheilkunde 
zur Verwendung kommenden Porzellane. 

Die in der zahnarztlichen Keramik gebrauchlichen Porzellanmassen gehoren 
meist in die Klasse der Weichporzellane, und zwar sind die fur Kronen, Brucken 
und Oontinuous-gum-Arbeiten benutzten Massen meist Frittenporzellane. 
In der Hauptsache werden die obengenannten Materialien, Kaolin, Feldspat 
und Quarz, sowie zur Einfuhrung groBerer Mengen von Kalk und Alkalien, 
Kali und Natron (kunstliche Fritten) verwendet. Ais Farbungs- oder Trubungs
mittel dienen hauptsachlich die Oxyde von Titan, Kobalt, Eisen und Zinn, 
sowie die Metalle Gold und Platin. 

Aus der Verschiedenartigkeit der zur Herstellung von Porzellanmassen 
benutzten, naturlichen und kunstlich dargestellten Materialien ergibt sich 
eine ungemein groBe Mannigfaltigkeit der fur zahnarztlich keramische Zwecke 
verwendbaren Massen hinsichtlich ihres Aussehens und ihrer sonstigen Eigen
schaften. 

Die folgenden Tabellen geben fur 10 verschiedene solcher im Handel be
findlichen Porzellanmassen, die stets den selbsthergestellten vorzuziehen sind, 
die Schmelzpunkte, die Bruchfestigkeit und die Gesamtschwindung vom frisch 
geformten bis zum fertig gebrannten Stuck an. Zwecks Feststellung der Bruch
festigkeit wurden Porzellanknopfe in der GroBe eines Molaren in den Priifungs
apparat eingesetzt; bei den in der Tabelle angegebenen Belastungen trat dann 
der Bruch ein. 

Name der Masse Schmelz- Bruchfestig- Schwindung punkt keit 

Allens body. 1282 0 C 1566 kg 225 % 
Closes body . 1250 0 " 2565 

" 2175 " 
Whites inlay 1237 0 " 1725 

" 23,5 
" Brewster foundation . 1215 0 " ll53 

" 23,75 " 
Consolid. contino gum .... 
Plastische Gutowski-Grundmasse 

12050 " 1752 
" 

21,5 
" 

(schwer schmelzbar) 12000 , 1560 " 23 
Consolid inlay . ll70 0 " 953 

" 31 
Whiteleys body . ll40 0 " 958 

" 
31 

Brewster enamel ll40 0 " 1221 
" 

33 
" Ash high fusing . ll40 0 " 1253 

" 34,75 " 
Jenkins enamel 8600 " 1512 

" 38,25 " 
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Fiir die Beurteilung der Porzellanmassen sind diese Zahlen von wesentlichem 
Interesse. Wenn man den Schmelzpunkt des Feingoldes (1040 0 0) als Mittel 
annimmt, so bezeichnen wir im allgemeinen aus Griinden der ZweckmaBigkeit 
keramische Massen, deren Schmelzpunkt iiber 1040 0 0 liegt, als mittel- bis hoch
schmelzbar, unter 1040 0 0 als nieder- oder leichtschmelzbar. Ein Teil der Freunde 
hochschmelzbarer keramischer Massen war der Meinung, daB die Giite eines 
keramischen Produktes in erster Linie von der Rohe des Schmelzpunktes ab
hangig sei. Insbesondere gaben die fabrikmaBig hergestellten Porzellanzahne, 
deren Schmelzpunkt durchschnittlich bei 1300-1400 0 0 liegt, Veranlassung 
zu dieser Ansicht. Dieser hohe Schmelzpunkt hat jedoch hauptsachlich den. 
Zweck, daB diese Zahne fiir Lotarbeiten, zum Blockbrennen u. dgl. ohne Farb
und Formveranderung Verwendung finden konnen. 

DaB es kein absolutes Gesetz proportionaler Beziehungen zwischen Rohe 
des Schmelzpunktes und Widerstandsfahigkeit gibt, beweisen die Angaben 
der Tabelle. Die Bruchfestigkeit nimmt nicht proportional dem Gefalle der 
Schmelzpunkte ab, sondern zeigt ganz regellose Werte. Die GroBe der Schrump
fung scheint eher zur Schmelzpunkthohe in ein gewisses Verhaltnis gebracht 
werden zu konnen, doch miissen auch hier noch andere Komponenten beteiligt 
sein, worunter die Kondensation der Massen die ausschlaggebende ist. 

Die in letzter Zeit erschienenen Porzellanmassen mit etwa 1300 0 0 Schmelz
punkt ergaben im Verhaltnis zu den hier aufgefiihrten weder in bezug auf 
Widerstandsfahigkeit noch Bruchfestigkeit bessere Ergebnisse. 

FUr den zahnarztlichen Einzelbetrieb sind Massen mit allzuhohem Schmelz
punkt wenig zweckmaBig und unrentabel. Mit Riicksicht auf die verschiedene 
Leistungsfahigkeit der Brennofen werden einige Fabikate in zwei Sorten von 
verschiedenem Schmelzpunkt geliefert. 

Die Massen mit etwas niedrigerem Schmelzpunkt sind auBerdem erforder
lich zum Zusammenbrennen mit niedrig schmelzenden Zahnfabrikaten. 

Roher schmelzende Massen sind unter anderem zur Rerstellung kiinst
licher Zahne erwiinscht, weil sie den Anforderungen des Lotens und Einbrenpens 
in bezug auf Form und Farbe besser standhalten. 

Die durchschnittliche Schwindung der angefiihrten Porzellanmassen betragt 
etwa 28 %. Auf den ersten Blick erscheint das auBerordentlich hoch. Bedenkt 
man aber, daB diesem Volumenverlust - gleichmaBige Schwindung in allen 
drei Dimensionen vorausgesetzt - einer Verringerung der LangenmaBe urn 
nur 1/9 entspricht, so andert sich das Bild. 

Tatsachlich sind auch die zum Ausgleich der Schrumpfung in der Praxis 
notwendigen Vorkehrungen so einfach und zuverlassig, daB sie unsere zahn
arztlich-keramischen Arbeiten nicht beeintrachtigen. 

Sehr viel wesentlicher fiir die Verarbeitung ist die Frage der Plastizitat, 
entscheidet sie doch iiber das einzuschlagende Verfahren, d. h. iiber die Frage, 
ob ein Platingeriist notig ist oder nicht. 

4.Das Brennen der Porzellanmasse. 
Das Brennen der Porzellanmassen wird in einem der nachstehend beschrie

benen Ofen vorgenommen. 
Wie obige Tabelle zeigt, schwankt die Schwindung der iiblichen Massen 

zwischen 21 und 38%, die Schmelztemperatur zwischen 900 und 13000 o. 
Wahrend jedoch die durch die Schwindung bedingte Volumverringerung durch 
wiederholtes Nachtragen der Masse wieder ausgeglichen werden kann, ist die 
Rohe des Schmelzpunktes insofern von groBerer praktischer. Bedeutung, am 
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schon ein geringes Uberschreiten desselben bzw. ein zu langes Verweilen der 
Massen bei der Schmelztemperatur ein "Zusammensinken" der Masse mit 
sich bringt. Auch Farbenveranderungen konnen dabei auftreten. AuBerdem 
ist zu beachten, daB ein zu rasches Ansteigen der Temperatur beim Brennen 
nachgetragener Schichten auf den schon einmal gebrannten Kern, besonders 
bei fluBmittelreichen Porzellanen, Spriinge hervorrufen kann. 

Versuche haben ferner gezeigt, daB ein langeres Brennen unterhalb der 
eigentlichen Schmelztemperatur bessere Ergebnisse zeitigt, als eine rasche 
Steigerung der Brenntemperatur, bei welcher der Schmelzpunkt schnell er
reicht oder gar iiberschritten wird. Das erstere Verfahren liefert namlich ein 
gleichmaBiger durchgebranntes Material, wahrend bei dem letzteren, besonders 
wenn es sich um umfangreiche Arbeiten, wie Briicken oder Prothesen handelt, 
die auBerste Schicht der Porzellanmasse bereits fertiggebrannt erscheinen 
kann, wilhrend der Kern noch nicht richtig durchgebrannt ist. Bei einem langer 
wahrenden Brande unterhalb der Schmelztemperatur hat man jedoch nicht 
nur die Gewahr fUr ein gleichmaBigeres "Gar"brennen, sondern man verringert 
auf diese Weise auch die Gefahr, daB das 
geformte Stiick seine Konturen einbiiBt oder 
seine Farbe andert. 

Um ein stets gleichbleibendes Verhaltnis 
zwischen Brenntemperatur und Brenndauer 
zu erhalten empfiehlt S. S. White, Phila
delphia, neuerdings ein sehr einfaches aber 
nicht unwesentliches Instrument. Dieser sog. 
"Timer" (= Brenndauerregler) besteht, wie 
Abb. 1 zeigt, aus einer Minutenuhr. Statt 
der Minutenziffern sind auf dem Quadranten 
links oben die Fahrenheitgrade von 1900 bis 
2400 aufgezeichnet. Hat das Schmelz gut 
laut Ablesung am Pyrometer Z. B. 1900° F 
erreicht, so wird der Zeiger des Timers auf 
diese Zahl geriickt. Innerhalb zwei Minuten, 
wenn also der Zeiger 2000° F zeigt, muB 

Abb. 1. Brenndauerregler. 

auch der Pyrometer diese Temperatur anzeigen. In Zeitabstanden von zwei 
Minuten solI die Temperatur um 100° F steigen, was durch entsprechendes Vor
riicken des Kontaktes am elektrischen Of en zu bewerkstelligen ist. Den Zweck 
des Timers erfiillt auch eine gewohnliche Uhr, deren Zifferblatt mit entsprechen
den Temperaturgraden zu versehen ist. Ob es der Firma S. S. White gelingt, 
auf Grund meiner Anregung den Timer so zu gestalten, daB er mit dem 
Pyrometer zusammengekoppelt wird und die Temperatur des Of ens entsprechend 
den Zeitabschnitten sozusagen automatisch regelt, miissen erst die abschlieBen
den Versuche ergeben. 

Die Untersuchungen von D. Mac Closkey iiber den EinfluB zu raschen 
Erhitzens und Abkiihlens haben sehr beachtenswerte Ergebnisse gebracht. 
Porzellanmantelkronen mit Schulter, die mehrmals rasch erhitzt und wahrend 
der Brennzeit zur Priifung ofter aus dem Of en genommen, also starken Tem
peraturschwankungen ausgesetzt wurden, besaBen im Verhaltnis zu gleich
maBig gebrannten Kronen nur eine Bruchfestigkeit von etwa 1/3 bis 1/5, 

Wenn der Ofen heiB ist, soll das Schmelzgut erst einige Zeit auf den Of en
schild gebracht werden, um von der aus der Muffel strahlenden Warme erst 
endgiiltig getrocknet und allmahlich vorgewarmt zu werden. Bringt man die 
Arbeit nach einigen Minuten in die Muffel, so erscheint die Masse zuerst dunkel. 
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Erst wenn aIle organischen Bestandteile verbrannt sind, die Masse also weiB 
erscheint, darf die Muffel geschlossen werden. 

5. Die BrennOfen. 
Die in der Praxis gebrauchten Of en lassen sich in zwei Gruppen teilen, und 

zwar 1. Brennstoffofen, 2. elektrische Of en. 
Benutzt man einen festen, fliissigen oder gasformigen Brennstoff, so muB 

man dafiir Sorge tragen, daB die Feuergase und Verbrennungsprodukte nicht 
an das Schmelzgut gelangen konnen und die Farbe desselben gefahrden. Des
halb verwendet man MuffelOfen, die aus einem kastenartigen oder schwach 
gewolbten Behiilter von feuerfestem Material bestehen, die an der vorderen 
Seite offen sind und im Betrieb durch eine vorgesetzte Platte (Vorsetzer) ver
schlossen werden. Die Heizflamme tritt unter der Muffel ein, schlagt um diese 
herum und wird oben abgezogen. 

a) Brennstoffofen. 
Abb. 2 zeigt einen mit Koks geheizten Muffelofen, der aber nur noch wenig 

gebraucht wird. Zu besseren Resultaten gelangt man mit Petroleum- oder 
Benzingasofen, die man zweckmaBig dort ver
wendet, wo kein Leuchtgas zur Verfiigung 
steht; in groBer V oIlkommenheit wird diese 
Art Of en von Barthel in Dresden und der 
Deutschen Gold- und Silber-Scheideanstalt 
vorm. RoeBler, in Frankfurt a, M. gebaut. 
Gasofen werden in verschiedenen Formen in 
den Handel gebracht. Gute Erfolge sind mit 
dem neuen Gu towski-Ofen zu erzielen (Abb.3). 
Man verwendet Brenner ohne oder mit (Abb. 4) 

Abb.2. Plumbaco-Koksofen, Battersea 
Works London. 

Abb.3. Gutowski-Gasofen 

Geblaseluft. Bis zu Temperaturen von etwa 1200° C geniigt einfache Gas
heizung; mit PreBluft gelangt man unter giinstigen Verhaltnissen bis etwa 13500. 
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Stets ist bei der Verwendung von Brennstoifoien daraui zu achten, daB 
die Muffel vollstandig unversehrt ist. Entstehen Risse, so sind dieselben sorg
faltig abzudichten oder man ersetzt die ganze Muffel durch eine neue. 

b) Elektrische Of en. 

So sehr man auch die BrennstoffOfen verbessert hat und durch geeignete 
Bauart die Heizgase rationell auszunutzen sucht, niemals werden sie in ihrer 
Leistungs£ahigkeit den bfen mit elektrischer Heizung gleichkommen. Der 
Hauptvorteil der letzteren besteht darin, daB sie in kurzer Zeit hohe Tempe
raturen zu erreichen gestatten; ferner sind sie handlich und sauber im Ge
brauch. Ihre Anschaffung ist iiberall dort zu empfehlen, wo Starkstrom von 
gebrauchlicher Spannung zur Verfiigung steht. AIle bfen dieser Art beruhen 
auf der Warmeentwicklung des elektrischen Stromes in einem Widerstande. 
Dieser besteht bei den in zahnarztlichem Gebrauch befindlichen elektrischen 
bfen aus einem Platiniridiumdraht, der auf die Muffel spiralformig aufgewickelt 
ist. An Stelle des Drahtes wird jetzt oft diinne Platinfolie von 0,007 mm Starke 
verwendet, da diese sich inniger an die Unterlage anlegt und die Warme besser 
abgeleitet wird. Die bewickelte Muffel sitzt in einer zweiten weiteren AuBen
muffel, welche die Strahlung von Warme nach auBen vermeiden soll und mit 
Warmeschutzmitteln bekleidet ist. 

Zur Beheizung kann Gleich- oder Wechselstrom dienen; wegen des geringen 
Warmeverlustes durch Strahlung ist der Strombedarf sehr maBig, so daB die 
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Abb.4. Gutowski-Gasofen mit Wassergeblase. 

bfen an jeder Lichtleitung angeschlossen werden konnen, die geniigend gesichert 
ist. Die erreichbare Hochsttemperatur ist etwa 1500° O. Dabei tritt aber schon 
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eine merkliche Zerstaubung des Platins durch den Strom ein, es empfiehlt sich 
deshalb, bei Dauerbetrieb nicht iiber 1300° C hinaufzugehen. 

Urn die gewiinschte Temperatur bequem einregulieren zu konnen, ist ein 
Regulierwiderstand notwendig. Haufig ist er zweckmaBig unter der Muffel 
angebracht. Kremin, Berlin, hat zwei O£entypen in vier verschiedenen GroBen 

Abb. 5. Kreminofen. 

konstruiert, mit welchen sich je nach Platinwicklung und Warmeisolation 
H6chsttemperaturen von 1200 bzw. 1:380° C erreichen lassen (Abb. 5). Die 
Wicklung ist in besonderer Art um die Muffel gelegt und gegen auBere Einfliisse 
geschiitzt. Der Platindraht selbst kann bei etwaigen Reparaturen leicht ausge
wechselt werden. Der vorzugsweise zur Herstellung von Porzellaneinlagen 

Abb. 6. S. S. White-Ofen mit Pyrometer, Modell B. 

im Gebrauch befindliche kleinere Ash-Mitchellofen sowie S. S. White "Berliner 
Modell" eignen sich auch zur Herstellung von Porzellankronen und kleineren 
Briickenarbeiten und erreichen eine Tcmperatur von etwas iiber 1250° C. 

Der S. S. Withe-Ofen mit Pyrometer Modell B (Abb. 6) hat sich bei uns 
ausgezeichnet bewahrt. Die Muffel besteht aus einem sehr widerstandsfahigen 
Innenmantel, in welch em die Platindrahtwicklung eingebettet ist. Die Au Ben
flache schiitzt ein kraftiger Metallmantel. Zum SchlieBen der Muffel dient em 
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Tonvorsetzer. Der Widerstand, aus einer Reihe isolierter Drahtspulen bestehend, 
beiindet sich unter der Mufie!' Die Regulierung erfolgt durch einen horizontal 
drehbaren Schalthebel, welcher bei Verschiebung die einzelnen Spulen des 
Widerstandes der Reihe nach ausschaltet. Die rechte Seite der Bodenplatte 
tragt den Hauptschalter. Das Thermoelement des Pyrometers ragt in die Hinter
wand der Muffel hinein und ist mit der Bodenplatte ebenfalls fest verbunden. 
Die am Pyrometer befindliche Wasserwage dient dazu, den Of en horizontal 
einzustellen, was fur die richtige Funktion des 
Pyrometers von Wichtigkeit ist. 

Der Of en ist im Betrieb sehr leicht zu 
handhaben. Vor Einschaltung des Haupt
schalters ist nur zu beachten, daB der Wider
standshebel auf dem ersten Knopf steht, d. h. 
daB samtliche Widerstandspulen eingeschaltet 
sind, andernfalls brennt die Platinwicklung 
infolge Uberhitzung durch. Bei Schaltung auf 
dem ersten Knopf erreicht der Of en eine Tem
peratur von etwa 1000 0 F. Bei kleineren Ar
beiten, die mehrfach gebrannt werden mussen, 
bleibt der Kontakthebel zwischen den ein
zelnen Branden auf dem ersten Knopf, wo
durch man stets diese Grundtemperatur so
zusagen vorratig hat und dadurch Zeitverlust 
erspart. Die Muffel ist bei Ausbesserungen mit 
einem Griff auszuwechseln, was jedoch bei Be
achtung der Betriebsvorschriften erst nach 
jahrelangem Gebrauch notig wird. 

Neben dem S. S. White-Ofen hat in den 
Vereinigten Staaten der Peltonofen (Abb. 7) 
Verbreitung geiunden, der bei hervorragenden 
Eigenschaften billiger ist. Der Ofen ist auf 
einem Tischchen montiert unter dessen Platte 
der Pyrometer in schrager Lage angeordnet ist, 
was das Ablesen desselben erleichtert. 

Abb. 8 zeigt die beiden Modelle des Bark
meyer -Of ens mit gemeinsamem Pyrometer 
und Widerstand, welche durch den Mittel
schalter mit der einen oder andern Muffel in 
Verbindung gebracht werden konnen. Die 
AusmaBe der groBen Muffel ermoglicht das 
Brennen selbst der groBten Arbeiten. Die 
beiden bien werden auch einzeln geliefert. Abb.7. Peltonofen. 

Die deutsche Gold- und Silberscheideanstalt 
Frankfurt a. M. hat einen elektrischen Of en in den Handel gebracht (Abb. 9), 
welchem als Heizwiderstand statt des Platins Silitheizstabe dienen, von welchen 
je drei unter und uber der Muffel angeordnet sind. Die Temperatur wird durch 
entsprechende Schaltung der einzelnen Heizstabe reguliert. Hochsttemperatur 
etwa 1250 0 C. Die Anheizdauer ist im Verhaltnis zu bfen mit Platinwider
standen etwas langer. Die Heizstabe selbst sind leider noch sehr zerbrechlich, 
weshalb bei ihrer Montage bzw. bei dem Ersatz einzelner Stabe schonendste 
Vorsicht geboten ist. 

Von den verschiedenen in Deutschland neuerdings gebauten bfen mit 
Silitwiderstand hat sich der von der Firma Uhlendorf, Berlin, hergestellte 
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Abb. 8. Barkmeyer-Ofen. 

Udo·Ofen (Abb. 10) sehr gut bei uns bewahrt. Die Silitstabe, welche leicht 
auszuwechseln sind, ertragen durchschnittlich eine Brenndauer von etwa 
800 Stunden. Die Muffel eignet sich infolge ihrer GroBe nicht nur fUr Porzellan· 
kronenarbeiten, sondern in- ihr 
konnen auch groBe Blockarbeiten 
usf. gebrannt werden. 

Abb. 9. Elektrischer Of en der Deutschen 
Gold- und Silberscheideanstalt 

Frankfurt a. M. 

6. Temperaturmessung. 

Abb.lO. 
Udo-Ofen. 

Bei schwer schmelzbaren Massen, deren Schmelzpunkt tiber dem des Fein· 
goldes (1064 0 C) liegt, ist eine Beobachtung des Brennvorganges mit bloBem 
Auge schwierig, sobald bei vorgeschrittener Brennhohe die Muffel in WeiBglut 
erstrahlt. In den meisten Fallen hilft die Beobachtung mittels eines dunkel 
gefarbten Glases ; muB die Masse zur Kontrolle aus dem Of en gezogen werden, 
so konnen infolge der p16tzlichen Abktihlung leicht Risse und Sprtinge auf· 
treten. 

Anstatt das Schmelzgut selbst zu beobachten, kann man auch indirekt den 
BrennprozeB in der Weise kontrollieren, daB man die Temperatur des Of ens 
miBt und bei erreichter Gartemperatur den Strom abstellt. Da bei hohen 



Temperaturmessung. 867 
~~~~-

Temperaturen Quecksilberthermometer versagen, ist man auf andere Arten von 
Temperaturmessung angewiesen. Friiher benutzte man aIlgemein die Eigen
schaft fester Korper, bei Temperaturunterschieden ihr Volumen zu verandern. 

Das alteste dieser Instrumente ist das Pyroskop von Wedgewood (1782) 
(Abb. 11), das auf der Schwindung von Tonen unter dem EinfluB hoher Tem
peraturen beruht. Kleine Tonkugeln andern je nach der Hohe der Brenntem
peratur ihren Durchmesser; als MeBvorrichtung fUr die Schwindung dienen 
zwei gegeneinander geneigte, mit einer Skala versehene Messingplatten. Je 
mehr die Tonkugel geschwunden ist, um so weiter kann sie eingeschoben werden. 

Andere Pyrometer, die aIle nur noch historisches Interesse haben, beruhen 
auf der relativen Ausdehnung zweier Metalle (Breguet) oder auf der Zirkulation 
eines Wasserstromes, dessen Eintritts- und Austrittstemperaturen gemessen 
werden (Carnelly) usw. 

Heute benutzt man zur Messung hoher Temperaturen allgemein elektrische 
oder optische Pyrometer. Die elektrischen sind entweder 
Widerstandsthermometer oder Thermoelemente. 

Die Widerstandsthermometer beruhen auf der Beob
achtung, daB sich der Leitungswiderstand von Metallen 
mit der Temperatur andert, und zwar nimmt er mit 
steigender Temperatur zu, bei Platin z. B. um 0,4% pro 
Grad. Da elektrische Widerstande sehr genau gemessen 
werden konnen, ist diese Art der Temperaturbestimmung 
von groBer Feinheit. Die Widerstandsmessung geschieht 
mittels der Wheatestoneschen Briickenmethode; der Platin
draht, der sich im Of en befindet, ist spiralformig auf einen 
Zylinder von feuerfestem Material aufgewickelt. In letzter 
Zeit bringt die Firma Heraus (Hanau) in Quarzglas ein
geschmolzene Platinwiderstandsthermometer in den Handel, 
die sich als sehr brauchbar erwiesen haben. . 

Die thermoelektrische Messung von Temperaturen ist 
in der Praxis mehr verbreitet wie die eben beschriebene, 
da ihre Ausfiihrung in mancher Beziehung bequemer ist. 
Erhitzt man die Verbindungsstelle zweier miteinander 
verschweiBter oder verlOteter Drahte aus verschiedenen 
MetaIlen, wahrend die freien Enden kalt bleiben, so ent
steht zwischen den freien Enden eine elektrische Spannung. 
Die GroBe dieser Spannung ist abhangig von dem Material 
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Abb. 11. Pyroskop 
von Wedgewood. 

der Drahte und dem Temperaturunterschied zwischen der Lotstelle und den freien 
Enden dieses sog. Thermoelementes. An einem in den Stromkreis geschaltenen 
Voltmeter von groBer Empfindlichkeit kann die Spannung gemessen werden. 
Da die Spannung von der Temperatur abhangig ist, kann das Anzeigeinstrument 
nach Temperaturgraden geeicht und die Temperatur direkt abgelesen werden 
(Abb. 12). 

Optische Pyrometer dienen zur Bestimmung hoher Temperaturen an gliihen
den Korpern; bei ihnen ist erforderlich, daB man in den Of en hineinsehen kann. 
Von den gebrauchlichen Instrumenten sind besonders die Pyrometer von 
Wanner, von Holborn und Kurlbaum und von Fery zu nennen. Das 
Wanner-Pyrometer beruht auf dem Strahlungsgesetz von Wien und ist im 
Prinzip ein Spektralphotometer. Das vom heiBen Korper ausgestrahlte weiBe 
Licht wird zunachst in die Grundfarben zerlegt. Aus diesen blendet man eine 
bestimmte, z. B. die rote, heraus und beobachtet di61 Intensitat derselben, die 
sich mit der Temperatur des strahlenden Korpers gesetzmaBig andert. Zum 
Vergleich dient eine kleine elektrische Gliihlampe, deren Licht in gleicher Weise 
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zerlegt und abgeblendet wird und deren Intensitat und Temperatur bekannt 
sind. Nun ist noch notwendig, das konstante Licht der Gluhlampe allmahlich 
abzuschwachen, bis die Lichtintensitaten des zu messenden Korpers und der 
Normalen gleich sind. Dies geschieht durch Drehung eines im Okular des Pyro
meters angebrachten Nikolschen Prismas. Der Drehungswinkel wird an einer 

Abb. 12. Voltmeter mit Temperaturskala 
(Siemens & Halske A. G., Berlin). 

Skala abgelesen und gibt direkt die 
Temperatur an. Rergestellt wird 
das Wanner-Instrument von Dr. R. 
Rase, Hannover. 

Das Holborn-Kurlbaumsche Pyro
meter (gebaut von Siemens & Ralske) 
benutzt eine kleine, empirisch ge
eichte Gluhlampe, die zwischen Ob
jektiv und Okular eines Fernrohres 
angebracht ist. Das Objektiv bildet 
die gluhende Flache, deren Tempe
ratur bestimmt werden soll, hinter 
der GIiihlampe abo Durch das 
Okular betrachtet man beide gleich
zeitig und reguliert die Helligkeit 
der Lampe durch einen Vorschalt

widerstand so lange, bis die Spitze des Lampenfadens auf dem hellen Hinter
grunde verschwindet . Zur Eichung bestimmt man die Abhangigkeit der Tem
peratur von der Starke des durch die Gluhlampe hindurchgehenden Strcimes 
durch Vergleich mit einem Thermoelement. 

Das Pyrometer von F ery (Abb. 13) steUt eine Kombination eines elek
trischen und eines optischen Pyrometers dar. Die Strahlung eines gluhenden 
Korpers wird durch eine FluBspatlinse auf die Lotstelle eines Eisen-Konstantan
Thermoelementes konzentriert und erwarmt dieselbe. Die dadurch entstehende 

Spannung wird mit einem 
empfindlichen Voltmeter ge
messen und kann direkt 
auf Celsiusgrade umgerechnet 
werden. 

Haufig kommt es wahrend 
des Brennens nicht darauf 
an, die Temperatur dauernd 
zu messen, sondern nur einen 
Indikator fur eine bestimmte 
zu erreichende Rochsttempe
ratur zu haben. In diesem 
FaIle leisten die Segerkegel 

Abb. 13. Fery -Pyrometer. gute Dienste. Diese stellen 
in die Lange gezogene tetra

edrische, 3 oder 5 em hohe Korper dar, welche aus den zu keramischen 
Massen und Glasuren verwendeten Rohmaterialien, Kaolin, Quarz, Feldspat, 
Marmor u. dgl., in verschiedenen Mengenverhaltnissen hergestellt sind. Je 
nach ihrer Zusammensetzung beginnen diese Kegel bei einer niedrigeren oder 
hoheren Temperatur zu erweichen und sich langsam zu neigen. Den "Schmelz
punkt" eines Kegels sieht man dann als erreicht an, wenn die Erweichung so 
weit vorgeschritten ist, • daB die Spitze des Kegels die Unterlage beruhrt. 
Abh. 14 zeigt drei auf einer Schamotteplatte stehende, im Brande gewesene 
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Segerkegel; der umgesunkene Kegel 8 zeigt an, daB in dem Brande eine 
Temperatur von etwa 1250 0 C (vgl. die folgende Tabelle) erreicht wurde. 

Die Segerkegel besitzen, wie aIle Gemische, keinen exakten Schmelzpunkt, 
doch schmelzen sie unter annahernd gleichen Erhitzungsbedingungen stets bei 
derselben Temperatur urn. Die Zusammen
setzung der Kegel ist so gewahlt worden, 
daB zwischen dem "Schmelzpunkt" bzw. der 
Temperatur des Umsinkens eines Kegels 
einer bestimmten Nummer und der des folgen
den eine Differenz von etwa 20-30 0 C 
besteht. 

Die mittleren Schmelztemperaturen der 
Segerkegel, die in 59 Nummern von ver- Abb. 14. Segerkegel. 
schiedener Schmelzbarkeit von der Por-
zellan-Manufaktur in Berlin hergestellt werden, finden sich in der folgenden 
Tabelle: 

Nummern und annahernde Schmelztemperaturen auf Grund von 
neueren Messungen in VersuchsOfen. 

022 - 6000 010a- 900 0 
010- 900 0 

7- 12300 28- 16300 

021 -650 09a- 920 8- 1250 29- 1650 
020 - 670 08a- 940 09- 930 9-1280 30- 1670 
019 -690 07a- 960 

_ 08- 970 
10- 1300 31- 1690 ~07-1000 018 -710 06a- 980 J;; 06----1020 11-1320 32- 1710 

017 -730 05a-1000 
~g:=~g:g 

12- 1350 33-1730 
016 -750 04a- 1020 13- 1380 34- 1750 
015a-790 03a- 1040 

r:t:l 03- 1080 14- 1410 35- 1770 
014a- 815 02a- 1060 $ 02- 1100 15- 1435 36- 1790 
013a-835 01a-1080 ~ 01-1120 16- 1460 37-1825 
012a- 855 1a- 1100 17- 1480 38- 1850 
011a- 880 2a- 1l20 1- 1140 18- 1500 39- 1880 

3a- 1l40 2- 1155 19- 1520 40- 1920 
4a- 1l60 3- 1170 20- 1530 41- 1960 
5a- 1180 26- 1580 42- 2000 
6a- 1200 27- 1610 

Fur den Laboratoriumsgebrauch ist es am zweckmaBigsten, selbst aus der 
jeweils zu verwendenden Porzellanmasse einen kleinen Kegel zu formen und 
ibn gleichzeitig mit dem zu brennenden Objekt in derselben Tiefe in die Muffel 
zu stellen. Zur leichteren Handhabung wird der so geformte Kegel auf die 
nach oben gebogene Spitze eines etwa 2-4 em langen Nickelblechstreifens 
gesteckt und kann am freien Ende dieses Streifens gefaBt und zur Kontrolle 
aus dem Of en genommen werden. Zeigt der Probekegel Glanz, so ist Garbrand 
erreicht und der Of en zu lOschen. 

Spezieller Teil. 
Bevor die keramischen Methoden im einzelnen besprochen werden, sollen 

die im allgemeinen Teil gewonnenen Gesichtspunkte beziiglich Wesen und Wahl 
der Verfahren, Auswahl der keramischen Massen und Zahne, sowie Indikations
stellung fiir die Anwendung der einzelnen Verfahren erganzt und vertieft werden. 

Die Erkenntnis der Bedeutung des Porzellans fiir die Gestaltung eines in 
kosmetischer, anatomischer und physiologischer Beziehung vollwertigen Zahn
ersatzes fiihrte zur £abrikmaBigen Herstellung von Porzellanzahnen und Zahn
£leischblocken. Gegenubl3r den an individuellen Kombinationen ungeheuer 



870 Gutowski: Die Kera.mik in ihrer Anwendung usw. 

reichen Erscheinungsformen des menschIichen Gebisses konnten sich die Zahn
manufakturen nur auf typische Mittel£ormen einstellen, deren Ergebnis im 
Einzelfalle sowohl in kosmetischer als auch in anatomisch-physiologischer Hin
sicht haufig ein nicht geniigender Ersatz war. Zwar haben sich Forscher, wie 
Williams und Gysi um die Feststellung der Normaltypen groBe Verdienste 
erworben, und die nach ihren Vorschlagen von den Zahnfabriken in den Handel 
gebrachten Zahne sind in allen Fallen verwendbar, in denen es sich um den 
Ersatz normaler Zahnreihen handelt. Schwieriger liegen die Verhaltnisse, wenn 
es sich um die Deckung atypischer groBerer Defekte handelt, wie sie nach Ver
letzungen, Osteomyelitiden und Tumorexstirpationen vorkommen. Da es in 
diesen Fallen oft nicht moglich ist, einen fertigen passenden Zahnfleischblock 
oder passende Porzellanzahne zu finden, verwendet man um des besseren kos
metischen Erfolges willen zur Deckung dieser Defekte selbstgebrannte, den 
jeweiligen individuellen Verhaltnissen angepaBte Porzellanzahne oder Blocke. 

Den ersten bedeutsameren Schritt zur Losung dieser Fragen unternahm der 
Amerikaner John Allen. Allen und seine Nachfolger verwandten Porzellan
massen, deren Plastizitat, auch wenn sie in breiartiger Konsistenz angeriihrt 
sind, zu wiinschen iibrig laBt. Nach dem Trocknen reicht namIich die Ko
harenz der einzelnen Teilchen nicht zur Erhaltung der im feuchten Zustand 
modellierten Konturen aus (vgl. die vielgebrauchlichen Fiillungsemaile). Die 
gewiinschte Form muB daher durch allmahliches Aufbrennen mehrerer einzelner 
Schichten frei geschaffen werden. Die untere Schicht bedarf einer mechanisch 
und chemisch indifferenten, feuerbestandigen Unterlage, als welche nur das 
Platin in Betracht kommt. 

Eine weitere Schwierigkeit fiir die Formgebung liegt in der Verschiedenheit 
der Schrumpfung zwischen Porzellanmasse und Unterlage bei der Abkiihlung; 
wahrend das Platin iiberhaupt nicht schwindet, schrumpft die Masse stark ein, 
so daB· Risse und Zwischenraume entstehen, deren Ausfiillung ein mehrmaliges 
Auftragen und Brennen erfordert. 

Demgegeniiber bedeutet die Verwendung einer plastischen Porzellanmasse, 
die keiner Brennunterlage im Sinne des Allenschen Verfahrens bedarf, einen 
wesentlichen Fortschritt. Ein solches Verlahren wurde von A. Gutowski 
angegeben. Die von ihm verwendete Masse wird im Rohzustand geformt, sie 
behalt getrocknet die Form, die ihr gegeben wurde und kann in diesem Zustand 
noch bis ins kleinste weiter ausmodelliert werden. Es bedarf nur eines Brandes, 
um die Grundform in gebranntem Porzellan festzuhalten. 

Die Moglichkeit der genaueren Formgebung, des Aufbaues ohne Platin 
und der Fertigstellung in einem Brand haben die keramischen Arbeiten wesent
lich rationeller, zuverlassiger und einfacher gestaltet. Dementsprechend hat 
sich auch die zahnarztIiche Keramik erst seit der Einfiihrung der plastischen 
Masse durch A. Gutowski zu einem praktisch wichtigen Spezialgebiet ent
wickelt. 

Zur Herstellung einzelner Zahne und zum Ersatz von Zahnfleisch durch 
Prothesen mit ununterbrochener Porzellanfront, kommt heute nur das Ver
fahren mit plastischer Masse zur Anwendung. Auch Porzellanbriickenarbeiten 
werden allermeist als Metallbriicken mit angefiigtem Porzellanblock ausgefiihrt. 

Das Verfahren mit Platingeriist, dass eine prinzipielle Bedeutung als Methode 
zum Porzellanaufbau verloren hat, kommt praktisch nur mehr zur Porzellan
verstarkung in Betracht, wenn die Schaffung eines hinreichend selbstandigen 
Porzellankorpers nicht moglich ist, also fiir gewisse Porzellanplattenarbeiten, 
ferner zur Herstellung von Platinkronen mit Porzellanoberflache. 

Auf die Wahl eines bestimmten Fabrikates kommt es weniger an, wenn 
man sich nach obigen Ausfiihrungen nur klar geworden ist, ob im Einzelfalle 
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plastische oder nichtplastische Masse benotigt wird. Dabei ist zu bedenken, 
daB plastische Masse bei sonst gleichen Eigenschaften stets an Stelle der nicht
plastischen verwendet werden kann, aber nicht umgekehrt. 

Verwendet man stiftlose Zahne (z. B. bei ganzen Porzellanunterstucken), 
so eignen sich alle Zahnfabrikate, sofern nur ihr Schmelzpunkt uber dem der 
angewandten Porzellanmasse liegt. Von Cramponszahnen kommen nur solche 
in Betracht, deren Stiftchen die Brennhitze der Porzellanmasse aushalten, ohne 
bruchig zu werden oder durch Oxydationsvorgange die Zahnfarbe zu verandern. 
Diese Forderung erfullen bis jetzt nur Stifte aus Platin oder dessen Legierungen 
(mit Iridium, Gold, neuerdings auch Nickel). Stifte aus unedlem Metall 
kommen nur in Betracht, soweit sie Platinhulsen haben. 

Die schon erwahnte Forderung, daB der Schmelzpunkt der Masse unter 
dem des Zahnes liegt, gilt naturlich ganz allgemein. Die Tabelle der Schmelz
punkte gibt dariiber Au£schluB (s. S. 859). 

Wir wenden uns nun der Darstellung der technischen Einzelheiten zu. Um 
Wiederholungen tunlichst zu vermeiden, ordnen wir die Verfahren nach ihrer 
praktischen Verwendbarkeit ein und besprechen: 

I. Ersatz einzelner Zahne. 
A. Durch selbstgebrannte Porzellanzahne aus plastischer 

Masse nach A. Gutowski. 
B. Durch selbstgebrannte Porzellankronen unter Verwen

dung einer Platinunterlage. 
a) Nach Allen. 
b) Mit plastischer Masse. 

II. Ersatz von Zahnen und Zahnfleisch durch Brucken und 
Platten mit selbstgebranntem Porzellan. 

A. Nach dem Verfahren mit Platinunterlage. 
B. Unter Verwendung selbstgebrannter Porzellanblocke. 
C. Unter Verwendung selbstgebrannter Porzellanvoll
korper. 

Die Beherrschung der allgemeinen Zahnersatzkunde, namentlich der Gold
technik, wird hierbei vorausgesetzt und bezuglich der allgemeinen Indikation, 
Wurzelpraparation, Modellgewinnung usw. auf die entsprechenden Abschnitte 
des Werkes verwiesen. 

1. Ersatz einzelner Ziihne mit Hilfe selbstgebrannten 
Porzellanes. 

A. Herstellnng einzelner Zahne aus plastischer 
Porzellanmasse. Abanderung fertiger Zahne. 

Es kommen hier nur fur den Praktiker brauchbare Arbeitswege, nicht die 
der Zahnfabrikation gegebenen zahlreichen Moglichkeiten in Betracht. 

Von den S. 918 genannten Arbeitsmaterialien benotigen wir: Grundmasse, 
Zinnfolie als Isolierschicht, Quarzsand und Nickelblechpfannchen als Brenn
unterlage, Platindraht fur Crampons; ferner Zahnfarben. Ais Instrumentarium 
Brennofen, Spatel und Sonden, evtl. kleine Cuvette. 

Der Zahn wird in Wachs modelliert, und zwar entsprechend dem Schrump
fungsgrad der Grundmasse, um etwa ein Zehntellanger und breiter, als er nach 
dem Brennen ausfallen solI. Zur Herstellung von Crampons schneidet man 
aus 0,7 mm starkem Platindraht etwa 0,5 mm lange Stuckchen abo Um 
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diese Stiftchen zur besseren Verankerung im Porzellan mit Kopfchen zu ver
sehen, kann man sich der Gutowski'schen Stiftchenzange (Abb. 15) bedienen. 

Abb. 15. Stiftchenzange 
nach A. Gutowski. 

Die beiden Branchen einer Flachzange mit 4 mm 
Schnabelbreite sind mit je einer Fuge versehen, die 
beim ZangenschluB genau eine lichte Weite von der 
Form und Starke des Crampondrahtes (0,7 mm) er
geben. Das Stiftchen wird so in die Fuge gelegt, daB 
nach SchlieBung der Zange auf einer Seite ein kleiner 
UberschuB vorsteht, der durch einige Hammerschlage 
zum Kopfchen geschlagen wird. Die so hergestellten 
Crampons werden in die Riickseite der modellierten 
Wachszahne eingelassen, etwa bis zur Mitte des Wachs
korpers, nicht zu nahe an die Frontflache des Zahnes, 
da sonst das Metall spater durchschimmern wiirde, 
andererseits auch nicht zu oberflachlich, damit der 
Halt der Crampons nicht gefardet ist; die Richtung 
zur Zahnriickflache sei dabei genau senkrecht, da sie 
andernfalls bei der weiteren Verarbeitung aus ihrer 
Lage gebracht werden. Nun wird unter Zuhilfenahme 
einer Cuvette eine Hohlform hergestellt (Negativ). 
Man bettet den Wachszahn mit seiner Frontflache in 

die mit Gips gefUllte eine Cuvettenhalfte so ein, daB seine Riick- und Sattel
flache frei bleibt und an den entsprechenden Konturen der Gips scharf 

Abb. 16. Wachszahn in der 
kleinen Gu towski- Cuvette 

eingebettet. 

anschlieBt (Abb. 17 und 16). Nach Abtragen des 
iiberschiissigen Gipses, Erharten und Isolieren 
mit Vaseline wird unter Beniitzung der zweiten 
Cuvettenhalfte ein GegenguB gemacht. Nach 
leichtem Erwarmen oUnet man die Cuvette und 
entfernt das Wachs; die Crampons stecken jetzt 
im GegenguB. Dann belegt man, um das nach
herige Anhaften der Porzellanmasse am Gips zu 
verhiiten, die Hohlform mit einer geeigneten 
Isolierschicht, z. B. Olpapier oder besser Zinnfolie 
(Nr. 30 = 0,03 mm stark) und legt damit die 
Hohlform unter Andriicken mit Feuerschwamm 
oder Tuch aus und glattet sie mit einem Kugel
polierinstrument. Besseres Anhaften der Zinnfolie 
wird durch vorheriges Einfetten der Hohlform 
mit Vaseline erreicht. Man fiillt nun die Hohl
form mit Grundmasse, preBt die Cuvette fest 
zusammen und setzt sie eine Viertelstunde lang 
einer Temperatur von 60-80° C aus (z. B. auf 
dem Zimmerofen oder im Trockenofen). Der nach 
dem Trocknen der Grundmasse in Rohform ge
wonnene Zahn wird aus der Cuvette genommen 
und wie dies weiter unten fUr die BlOcke (so S. 921) 
beschrieben ist, ausgearbeitet. Dann legt man ihn 
auf eine mit Quarzsand bedeckte Nickelunterlage 
so, daB er sich auf Crampons und Zahnhals 
stiitzt und bringt ihn in den Of en. Fertig gebrannt 
ist der Zahn, wenn ein gleichzeitig eingefiihrter 

Probekegel (so S. 869) Glanz zeigt. Nach langsamer Abkiihlung im Of en kann 
der Zahn herausgenommen werden. 
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Mit Hilfe feuerbestandiger Mineralfarben, wie denen von S. S. White, 
Zundel, A. Gutowski u. a. kann dem fertigen Zahn in einem zweiten Brande 
bei verminderter Temperatur jeder gewtinschte Farbton verliehen werden. 
Die Porzellanfarben werden aus Tuben auf eine Palette aufgetragen. Sie stellen 
eine Art Suspension feinst pulverisierter Farbkorper dar, die sich nach langerem 
Ruhen in der Tube teilweise zuruckbildet. Vor dem Gebrauch ist daher Durch
mengen auf der Palette mit Hornspatel empfehlenswert. Gleichzeitig werden 
die Farben nach Bedarf verdunnt (mit Glycerin, Terpentin u. a., je nach Fabrikat), 
notigenfalls gemischt und sodann mit einem feinen Marderpinsel auf den vorher 
gereinigten Zahn aufgetragen. Der Zahn wird vorsichtig zum Schutz der Farbe 
mit der Pinzette auf ein Nickelblech (ohne Sand) gelegt und eingebrannt. Glanz 
der gemalten Partie zeigt Garbrand an. 

Veranderungen und Erganzungen fabrikmaBig hergestellter Zahne sind 
leicht auszufuhren. SolI der Zahn z. B. verlangert werden, so kann man eben
falls die Form in Wachs an den Zahn anmodellieren, notigenfalls nach vor
heriger Verjungung des Zahnhalses und dann wie oben beschrieben vorgehen. 

Abb. 17. Mehrere Zahne in der kleinen Cuvette eingebettet. 

Bei einiger Ubung gelingt es, die Erganzung auch unmittelbar aus Grundmasse 
anzumodellieren und nach dem Trocknen sofort einzubrennen. Ebenso konnen 
Unebenheiten oder Rauheiten an fertigen Zahnen durch Aufbrennen von farb
losem Email geglattet werden. 

B. Zahnersatz durch selbstgebrannte Porzellankronen. 
Den Kronenarbeiten an sichtbaren Stellen im Munde konnen wir ein natur

getreues Aussehen nur unter Zuhilfenahme von Porzellan verleihen. In 
vielen Fallen genugt es, lediglich fur die Frontseite Porzellan zu verwenden, 
wie das im Abschnitt "Kronenarbeiten" , z. B. fur Stiftzahne beschrieben ist 
(sog. Porzellanfrontkrone). Bisweilen bleibt der Metallrucken aber doch bemerk
bar (z. B. bei Kronen am Unterkiefer) oder er beeintrachtigt die Transparenz 
und Farbe der Porzellanfront. Fur solche Falle besitzen wir in der selbst ge
brannten Porzellankrone einen naturgetreuen und bei rich tiger Indikations
stellung gleichzeitig stabilen Kronenersatz. Je nach Art der Verankerung auf 
der Wurzel ergeben sich dieselben Kronentypen wie bei der entsprechenden 
Kronenarbeit aus Gold. So entspricht der einfachen Goldkrone die Goldkrone 
mit eingelassener Porzellanfront (Beschreibung im Abschnitt "Kronenarbeiten", 
S.484f£.), oder die Platinkrone mit aufgebranntem Porzellan. Den Goldstift
zahnen mit und ohne Wurzelring entsprechen die betreffenden Stiftzahnsysteme 
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mit selbstgebrannter Porzellanvollkrone. An dritter Stelle ist noch eine Ver
ankerungsart ohne Metall zu erwiihnen, gewissermaBen die ideale Porzellan
krone, die sog. Mantel- oder Jacketkrone, welche ihrer Anwendungsmoglichkeit 
nach zwischen Platinkrone und Stiftzahn steht. Die hier zu losenden kerami
schen Aufgaben sind je nach der Kronenart bald weniger, bald mehr plastische 
und erfordern dementsprechend beziiglich der Wahl der Masse und des Ver
fahrens verschiedenartiges Vorgehen. Voraussetzung fiir die Schaffung brauch
barer Porzellankronen ist die Moglichkeit eines hinreichend kriiftigen Porzellan
kOrpers, was im wesentlichen von der BiBhOhe abhiingig ist. Beziiglich der 
Allgemeinindikation, Auswahl des Kronentyps und aller hier nicht niiher aus
gefUhrten technischen Einzelheiten gelten die im Abschnitt iiber Kronenarbeiten 
gegebenen Richtlinien. 

Zur Herstellung benotigt man stets eine Metallbasis, die in den meisten 
Fiillen zum Aufbau und als Porzellantriiger erforderlich ist; nur bei einzelnen 
Arbeiten (z. B. Porzellanmantelkronen) dient sie als voriibergehende Brenn
unterlage. 

Das Metallgeriist. Das einzige Metall, das sich als Brennunterlage und 
gleichzeitig als Stiitzpunkt fiir Porzellan eignet, ist bis heute das Platin infolge 
der Vereinigung nachstehender bevorzugter Eigenschaften: 

Schmelzpunkt etwa 1744° C, somit hoher als der aller Porzellanmassen; 
sehr geringe chemische Angreifbarkeit, infolgedessen bei der Verarbeitung ohne 
EinfluB auf die Porzellanfarbe und im Munde unveriinderlich. 

Die Verbindung zwischen Platin und Porzellan ist nur eine rein mechanische; 
sie muB durch geeignete MaBnahmen verstiirkt werden. Es kann dies durch 
Anrauhen des Platingeriistes vor dem Aufbrennen, durch Anloten von Platin
biigeln, Verwendung des Platins in Gitterform als sog. Platingaze geschehen. 
Da reines Platin zu weich ist, wird es mit Iridium legiert. Jenkins empfiehlt 
drei verschiedene Legierungen: Fiir Wurzelkappen 10%, Wurzelstifte 30%, 
iibrige Arbeiten 20% Iridiumzusatz. Die Stiirke des zu verwendenden Bleches 
betriigt fiir Wurzelringe ungefiihr 0,25 mm, fiir Wurzelkappen 0,22 mm. Da 
sich der Schmelzpunkt des Platins infolge Verunreinigung durch Metalle, wie 
Blei, Cadmium, Wismut erniedrigt, mull das Platin nach dem Stanzen usw. 
vor jedem Erhitzen von ihm etwa anhaftenden derartigen Metallresten durch 
Abkochen befreit werden. Es geschieht dies zuerst in Schwefelsiiure, dann in 
verdiinnter Salpetersiiure. Ebenso ist Platin vor Verbindungen mit elementarem 
Kohlensto££ oder Arsen zu schiitzen, desgleichen vor Hydroxyden der Alkali
metalle, welche Platin bei hoherer Temperatur angreifen. 

Das Loten eines Stiitzgeriistes fiir Porzellan verlangt ein Lot, welches hoheren 
Schmelzpunkt als die nachher zu verwendende Porzellanmasse hat. Man ver
wendet hier Legierungen von Feingold und Platin, letzteres 15-30% (Evans). 
Immerhin solI moglichst wenig Lot verwandt werden, was durch exaktes Zu
sammenpassen der Metallteile erreicht wird. Borax und sonstige Lotmittel, 
die durch ihren Alkaligehalt als FluBmittel auf die Porzellanmasse wirken 
konnten, sind zu vermeiden, sind ja auch unnotig, da Platin bei der Lottem
peratur nicht oxydiert. 

Man wiihlt eine Porzellanmasse, welche nach dem Brennen bzgl. Struktur, 
Farbe, Transparenz usw. moglichst zahniihnlich wirkt. Bei Verwendung fertiger 
Porzellanfronten mull Zahn und Masse wie erwiihnt so gewiihlt werden, daB 
der Schmelzpunkt der Porzellanfront iiber dem der zur Anwendung kommenden 
Masse liegt. Fiir Vollkronenarbeiten verwendet man zweckmiillig plastische 
Masse. Zur Erzielung des passenden Farbtons stehen je nach Fabrikat mehr 
oder weniger zahlreiche, verschieden gefiirbte Porzellanmassen zur Verfiigung. 
Viel£ach liegt diesen Fabrikaten ein Farbring bei; andernfalls kann man sich 
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kleine Proben selbst brennen. ZweckmaBig ist letzteres namentlich bei der 
Herstellung und Beurteilung von Mischfarben. Fiir den Kern der Krone wahlt 
man in Nachahmung der natiirlichen Zahnbeinsubstanz einen etwas dunkleren, 
opaken Ton, wahrend man die Deckschicht aus einer helleren, mehr trans
luzenten, dem Schmelz entsprechend gefarbten Masse herstellt. Bei der Ver
arbeitung einer ungefarbten Masse oder zur Erzielung feinerer Abtonungen wird 
die fertige Krone mit geeigneten Porzellanfarben bemalt. 

Eine hinreichende Menge Porzellanmasse wird mit destilliertem Wasser 
in einer Reibschale zu Brei von teigartiger Konsistenz angeriihrt. Der Zusatz 
von etwas Tragantlosung erleichtert bei Verwendung von nicht plastischen 
Massen den spateren Aufbau. Wenn das Platingeriist fertig gestellt und ab
gesauert ist, tragt man die Porzellanmasse mit feinem Spatel und Pinsel auf, 
wobei man sich zum Halten des Stiickes vorteilhaft eines Feilklobens bedient. 
Samtliche Fugen sind peinlich auszufiillen, um Hohlraume zu vermeiden, welche 
das Porzellan schwachen und hygienisch nachteilig werden konnten. Hierzu 
erschiittert man den Feilkloben durch leichtes Anklopfen oder durch sageartige 
Bewegungen mit dem gerauhten Spatelgriff (vgl. Blockarbeiten Abb. 152); dabei 
entweichen etwa vorhandene Luftblasen und die im Porzellanbrei enthaltene 
Fliissigkeit tritt an die Oberflache, wo sie mit FlieBpapier aufgesogen wird. 
Durch sorgfaltige Fliissigkeitsentziehung wird die Schrumpfung der Masse ver
ringert. Man fahrt mit dem Auftragen der Masse und der Entziehung von 
Fliissigkeit fort, bis die gewiinschte Kronenform annahernd erreicht ist. Das 
Anlegen einer Celluloidmatrize erleichtert den Aufbau. Danach wird das Ganze 
auf ein mit Quarzsand oder Chamotte ausgefiilltes Nickelpfannchen gebracht 
und im Trockenofen oder auf einem Zimmerofen staubfrei getrocknet. 

Sod ann bringt man die auf der Unterlage ruhende Arbeit samt einer kleinen 
Porzellanprobe zum ersten Brand in den Brennofen. Um Blasenbildung und 
damit Schwachung des Porzellans zu vermeiden iet es zweckmaBiger, eine ge
ringere Temperatur allmahlich und langer einwirken zu lassen als eine hohere 
Temperatur unvermittelt. Da die unteren Porzellanschichten, welche nachher 
den Kern bilden, nicht zum formlichen Schmelzen gebracht werden sollen, sind 
die ersten Brande zu loschen, wenn die Probe biskuitartige Oberflache zeigt. 
Hierauf kiihlt man langsam ab und findet, daB die Form durch Schrumpfung 
verloren und sich von den Randern zuriickgezogen hat. Man tragt nun wie das 
erste Mal weitere Masse nach, saugt Fliissigkeit ab, trocknet und brennt ein, 
bis zuletzt die gewiinschte Form erreicht ist. Zwischen den einzelnen Branden 
probiert man die Krone im Artikulator oder im Munde und kann je nach Bedarf 
abschleifen oder Masse nachtragen. Erst beim letzten Einbrennen erhitzt man 
bis nahe an den Schmelzpunkt, also so lange, bis die Oberflache Glanz zeigt. 
Eine Porzellankrone unter Verwendung einer fertigen Facette benotigt auf diese 
Weise zwei- bis dreimaliges Brennen. 

Zum Aufbau ganzer Kronen ist dieses Verfahren meist zu schwierig und 
zu zeitraubend. In solchem Fall macht sich der Vorteil einer plastischen Masse 
wesentlich bemerkbar. Dieselbe wird ebenfalls auf ein Wurzelgestell aufgebrannt, 
erhiilt aber ihre endgiiltige Form vor dem Einbrennen durch Pressen in der 
kleinen Cuvette in gleicher Weise, wie fiir die Herstellung ganzer Porzellan
zahne (s. S. 871) angegeben, oder durch freihandigen Aufbau. 

1. Die PJatinkrone mit aufgebrannter Porzellanfront. 
kann unter denselben Verhaltnissen zur Anwendung kommen, wie die Gold
krone mit eingelassener Porzellanfront (s. diesel. Man stellt ein Platingeriist 
her, das im Unterschied zur einfachen Goldkrone auf der Frontseite einen 
"Kasten" zum Anbrennen der Porzellanfront besitzen muB. 
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Die Wurzel wird wie zum Tragen einer Goldkrone prapariert, nur wird ihre 
buccale Flache so beschliffen, daB auBer fill den Kronenrucken noch genugend 
Raum fUr die Porzellanfront gewonnen wird. 

Nun fertigt man mittels RingmaB einen Platinring aus 0,25 mm starkem 
Platiniridiumblech und paBt ihn der Wurzel an. Auf der Buccalilache wird er 

D 
a b 

Abb. 18. Platingeriist der Platin
Porzellanfrontkrone: a) von vorne; 
b) im Querschnitt, etwa in halber 

Hohe. 

so eingebogen, daB er hier 1/2-1 mm hinter 
die Front der Nachbarzahne zuruckweicht. 
Dann wird, wie ublich, die Kauflache ge
stanzt, die den Ring an der Frontseite etwa 
1 mm uberragen muB. Nach Verloten von 
Ring und Kronendeckel wird das Frontkast
chen an beiden Seiten der Kronenfront durch 
Aufloten je eines etwa 1 mm vorstehenden 
Platinstreifens vervollstandigt. Die Langs
streifen reichen yom uberstehenden Rand des 
Kronendeckels bis zur Zahnfleischgrenze, 
sich hier verjungend (Abb. 18a u. b). Der 
Kastenboden wird angerauht und dann die 

Porzellanmasse, wie bereits beschrieben, aufgetragen und eingebrannt. Der 
unter dem Zahnfleisch liegende Teil der Krone bleibt yom Porzellan {rei. 

2. Der Porzellanstiftzahn. 
1m allgemeinen verwendet man .fur die Front einen fertigen Porzellanzahn 

und brennt nur den ubrigen Kronenkorper aus Porzellan an. In Ermangelung 
einer passenden Facette laBt sich aber auch die ganze Krone einheitlich auf
bauen. Plastische Massen verdienen dann den Vorzug. 

Um Wiederholungen zu vermeiden schildern wir zunachst die Herstellung 
des einfachen PorzellanE'tiftzahnes unter Verwendung einer fertigen Facette 

Abb. 19. Herstellung 
des einfachen 

Porzellanstiftzahns. 

und beschreiben bei Erorterung des Porzellanstiftzahnes 
mit Wurzelring den Aufbau einer Vollkrone aus plastischer 
Masse ohne fertige Facette. 

a) Der einfache Porzellanstiftzahn ohne Wurzelring unter 
Verw('ndung einer fertigen Facette. 

Ein kraftiger Platiniridiumstift wird moglichst genau 
dem vorbereiteten Wurzelkanal angepaBt. Er muB diesen 
um einige Millimeter uberragen. Dann stellt man ein arti
kulierendes Gipsmodell her, das namentlich den Wurzel
querschnitt scharf wiedergeben muB und schleift eine 
passend ausgewahlte Zahnfacette auf dem Modell so zurecht, 
daB der aus der Wurzel ragende Stift zwischen den Cram
pons verlaufend dem Zahnrucken dicht anliegt. Notigen. 
falls (z . B. bei engem BiB) muB fur den Stift eine passende 
Rinne im Zahnrucken eingeschliffen werden. Dann werden 
die Crampons hufeisenformig scharf an den Stift angebogen 

(Abb. 19), ohne das satte AnschlieBen des Zahnes an der Wurzelflache zu ver
andern. Nach Herstellung eineE' Gipsvorgusses (Abb. 20) werden Zahn und 
Wurzelstift zusammengewachst und im Munde nachgepruft. Hat man die 
Stellung des Zahnes verandert, so muB ein neuer VorguB angefertigt werden. 
Nun verlOtet man Wurzelstift und Crampons mit Platingoldlot. 

Zur Herstellung der Brennunterlage wird dunnes Platinblech oder Platin
goldfolie der Wurzelflache des Gipsmodells angedruckt; sie soIl diese ringsum 
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etwas tiberragen. Der Wurzelstift wird mit dem Zahn durch die Folie in den 
Wurzelkanal gesteckt. Durch Anlegen des Vorgusses priift man die Stellung 
des Zahnes. Mit Wachs verbindet man Folie und Zahn zweckmaBigerweise 
unter regelrechter Modellierung des Zahnriickens (Abb. 21) und bettet das 

Abb. 20. GipsvorguB am Modell. Abb. 21. Platinfolienabdruck - die Krone 
ist mit Wachs aufgebaut. 

Ganze (Abb. 22) auf cine Unterlage aus Einbettungsmasse (Abb. 23), wobei 
auch die Frontflache des Zahnes zur Sicherung der SteHung 1- 2 mm tief ein
gebettet werden solI. Die weitere Vcrarbeitung, namentlich das sorgfaltige 

Abb.22. 
Platinfolienabdruck; vom 

Modell abgenommen. 

Abb.23. 
Platinfolienabdruck; 

eingebettet. 

Abb.24. Platingeriist des 
Porzellanstiftzahns mit 

Wurzelring. 

Auftragen des Porzellans auf die ganze Wurzelflache und zwischen die Stifte, 
endlich das Einbrennen geschieht genau wie eingangs geschildert. 

b) Der Porzellanstiftzahn mit W urzelring (ohne Facette). 

Das Platingeriist erhalt dieselbe Form wie das Wurzelgestell jedes anderen 
Stiftzahnes mit Wurzelring, doch lal3t man den Ring palatinal etwa 1/2 mm 
tiber den Wurzeldeckel ragen (Abb. 24). 

Die Krone wird auf dem Wurzelgestell aus Wachs 1-2 mm hoher und 
breiter modelliert, wie die AusmaBe der fertigen Krone sein sollen. Dann wird 
eine Prel3form geschaffen, zweckmaBig unter Zuhilfenahme der im Abschnitt 
"Blockarbeiten eingehend beschriebenen kleinen Cuvette (s. S. 924ff.). Die 
Krone wird auf der Mitte del geschlossenen Muschel mit der Wurzelflache voraus 
so eingegipst, daB der Gips bis hart an den Wachskorper reicht und nach dem 
Muschelrand zu schrag abfallt. Dann werden in den Seitendosen zwei Vorgiisse 
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hergestellt (Abb. 25). Backenzahne erfordern wegen der Gliederung ihrer Ober
flache noch einen AufguB, welcher nach Ausschneiden eines konischen Keiles 
aus den Vorgiissen in Gips hergestellt wird und das Negativ der Kauflache 

Abb. 25. Herstellung einer PreBform fiir einen oberen Schneidezahn mit Hilfe der kleinen 
Cuvette. 

Abb.26. GipspreBform fiir einen oberen Bicuspis. Rechts der Gipskeil, welcher da.s Nega.tiv 
der Kauflache bildet. 

enthalt (Abb. 26). Das Einbringen der Grundmasse und die weitere Verarbei
tung entspricht ganz dem bei Herstellung einzelner Zahne Gesagten. Das 
Trocknen und Einbrennen nimmt man zweckmaBig auf einem Nickelgitter 
vor (Abb. 27). Eine Schrumpfung wahrend des Brennens muB notigenfalls 
durch Nachtragen von Masse ausgeglichen werden. 
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Die plastische Masse gestattet eine vereinfachte Herstellung, namlich den 
freihandigen Aufbau des Kronenkorpers. Man tragt hinreichende Masse auf 
das Wurzelgestell auf, gibt ihr annahernd die gewiinschte Form, laBt sie gut 
trocknen und arbeitet die feineren Einzelheiten mit geeigneten Instrumenten 
heraus (vgl. Blockarbeiten, S. 917 u. ff.). 

Abb.27. GepreBte Molarenringbandkrone zum Trocknen und Einbrennen auf ein Nickel
gitter gelagert. 

3. Die Porzellanmantelkrone. (Jacketkrone.) 
Die Absicht, beim Kronenbau einerseits jegliche Starung des perimarginalen 

Gewebes auszuschalten und tief unter die Zahnfleischgrenze greifende Wurzel
ringe zu vermeiden, welche haufig infolge mangelhafter Konstruktion zu 
Alveolaratrophie fuhrten, andererseits die Erkenntnis von der Wichtigkeit der 
Lebenderhaltung des Zahnmarks, wiesen dem Kronenersatz neue Wege, deren 
idealstes Ziel heute in der Porzellanmantelkrone erreicht zu sein scheint. 

Zum ersten Male diirfte diese Kronenart von C. H. Land 1902 in den Ver
einigten Staaten demonstriert worden sein. Praktische Bedeutung erhielt 
dieser Versuch jedoch erst, als die Wichtigkeit einer exakt praparierten Schulter 
erkannt wurde, wofiir sich besonders E. B. Spalding, A. 1.. Le Gro und J . F. 
Hovestad einsetzen. Inzwischen sind im Schrifttum cine groBe Zahl von 
Arbeiten erschienen, welche diese Krone ausfiihrlich zur Darstellung brachten. 
Die Bezeichnung "Jacketkrone" solI darauf hinweisen, daB diese Krone jacket
artig den Zahn umhullt. Um einen deutschen Ausdruck einzufiihren, der 
ebenso treffend ihr Wesen kennzeichnet und andererseits auch das Material 
berucksichtigt, denn es gibt ja auch GoIdjacketkronen, werden wir sie "Porzellan
manteIkrone" nennen. 

An wendungs moglichkeit. 

Die Porzellanmantelkrone kann in all' den Fallen zum Ersatz mangelhafter 
oder in Verlust geratener naturlicher Kronensubstanz herangezogen werden, 
in welchen sich kein gleichwertiger einfacherer Ersatz, wie z. B. die Porzellan
fiillung herstellen laBt" vorausgesetzt, daB die BiBve-rhiiltnisse die Schaffung 
eines hinreichend kraftigen Porzellanmantel., gestatten und die Lage des in 
Frage kommenden Zahnes der oft recht schwierigen Praparation keine unuber
windlichen Hindernisse in den Weg Iegt. Untcr Berucksichtigung dieser letzten 
Einschrankungen sei im folgenden eine kurze Ubersicht des Anwendungsgebietes 
der PorzellanmanteIkrone gegeben. 

l. Zahne mit Ie bender Pulpa, a) deren Schneiden oder Kauflachen 
durch Caries verloren gingen und die mit Porzellanfullungen nicht, oder nur 
bei Opferung der Pulpa infolge Wurzelstiftverankerung zu ersetzen sind, 
b) bei naturlichen angeborenen oder erworbenen Deiekten ahnlicher Art, wie 
man sie bei rachitischen oder anderweitig verkummert ausgebildeten Zahnen 
vorfindet. c) Kleinere StellungsunregeImaBigkeiten, die funktionell oder asthe
tisch StOrungen verursachen oder wenn ein Plothesenersatz die Veranderung 
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der BiBhOhe einzelner Zahne bedingt. d) Bruckenpfeiler fUr abnehmbare Brucken 
mit Inlayaussparung oder Verankerung. 

2. Zahne ohne Pulpa, welche Verfarbungen aufweisen und trotz Bleich· 
versuchen zu keinem befriedigenden Ergebnis fUhrten. Zahne, deren natiir 
liche Krone vollkommen in Verlust geraten oder deren Wurzel durch Resektion 
verkiirzt ist. 

Infolge der verhaltnismaBig schwierigen Praparation ist fUr die Anwendung 
der Porzellanmantelkrone hauptsachlich der Bereich del Frontzahne und Pra
molaren zu bevorzugen, bei einigermaBen gunstigen Artikulationsverhaltnissen 
und bei genugender Ubung kann sie mit gleich gutem Erfolg auch bei Molaren 
Anwendung finden. 

Instrumentarium und Material. 

Die Vorbereitung eines Zahnstumpfes fur die Porzellanmantelkrone bedeutet 
fur den Patienten sowohl als fur uns eine Geduldprobe, die mit allen zur Ver-

- ------

Abb.28. Instrumentensatz zur Herstellung der Platinmatrize nach Gutowski. 

fugung stehenden Mitteln erleichtert und abgekurzt werden solI. Eine der Arbeits
folge entsprechend geordnete Ubersicht der benotigten Instrumente wird die 
Erfullung dieser Forderung unterstuzten konnen. 

A. Anasthesie des Behandlungsfeldes: Injektionsspritze und Anastheticum 
in Ampullen oder frisch bereiteter Losung. 

B. Vorbereitung des Zahnstumpfes: Rad-, walzen- und teUerformige Car
borundsteine in verschiedenen GroBen zur netzartigen Durchschneidung des 
Schmelzes und Bearbeitung der Labial- und Lingualflache. 

Glatte, nur an der Stirnseite schneidende Fissurenbohrer, sog. Versenk
bohrer mit Finiererhieb zur Vertiefung und Verfeinerung der Schulterflache. 
Feine Sandpapierscheiben zum Nachglatten des praparierten Stumpfes. 
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C. Abdruck: Nahtlose Kupferringe von 15-38 mm Umfang. Grune Kerr
Abdruckmasse. Kacaobutter zum Isolieren. Abdruckloffel fUr Ober- und Unter
kiefer. 

D. Amalgammodell und Matrize: Gummischlauchstuckchen in verschiedenen 
Weiten zum Uberziehen der Kupferringe. Kupferamalgam nebst Amalgam
stopfern bzw. ein hartes formbestandiges Cement. Metallstifte von etwa 0,8 mm 
Durchmesser zum Einlassen in das Amalgammodell. Weiche bzw. im elektrischen 
Of en gegluhte Platinfolie 0,02 mm stark ohne Iridiumzusatz. Schere und 
Pinzette, letztere am besten fast rechtwinklig abgebogen. Tantal-, Glas- oder 
Achatpolierer zum Anrotieren der Folie (Abb. 28). (Kleine Metallstanze zum 
Nachstanzen der Matrize.) 

E. Aufbau der Krone: Porzellanmantelkronenmasse, Reibschalen fUr Por
zellanmassen, Glasplatte nebst Achatspatel, Spatel in verschiedenen Formen. 
Marderpinsel, kraftiger Kamelhaarpinsel, 
FlieBpapier, Gips- oder Kreidestuckchen zum 
Absaugen von WasseruberschuB. Schamotte
pfannchen und Kronentrager aus Schamotte 
als Brennunterlage. Kleine Porzellanschal
chen mit Deckel und Etiketten, urn die 
Porzellanmassen verschiedener Farbtone aus
einander zu halten. Schmelzofen, deren Be
schreibung an anderer Stelle dieses Werkes 
einzusehen ist. 

F. Einsetzen der Krone im Munde: Feine 
Spitzzange, uber die Kante gebogen, zum 
Entfernen der Folie (Abb. 28). Zement zur 
Befestigung, wofiir sich am besten S. S. 
White's Kryptex bewahrt hat. 

Stumpfpraparation. 
Vor Beginn der Stumpfpraparation (Abb. 

29) sind Kontrollmodelle herzustellen, deren 
eingehendes Studium wichtige Aufschlusse 
uber die Kraftrichtung der Antagonisten 
gibt und einen Entwurf der benotigten Be
arbeitung entsprechend den Raumverhalt
nissen gestattet. 

Abb.29. Vor Beginn der Stumpf
praparation. !.!l sollen durch 

Porzellanmantelkronen ersetzt 
werden. 

Wenn mittels Porzellanmantelkronen 
StellungsunregelmaBigkeiten einzelner Zahne 
ausgeglichen werden sollen, so werden diese 
Kontrollmodelle in besonders ungunstigen Fallen von vornherein die Ent
scheidung zulassen, ob die in Frage kommenden Zahne unter Erhaltung der 
Pulpa so weit beschliffen werden konnen, daB die normale Zahnreihe wieder 
hergestellt werden kann, oder ob kunstliche Metallstumpfe geschaffen werden 
mussen, welche die Devitalisation der Pulpa erforderlich machen. 

Die Praparation des Zahnstumpfes hat an Hand guter Rontgenbilder zu 
erfolgen, welche uber die Ausdehnung der Pulpa AufschluB geben, um eine 
Gefahrdung derselben durch zu tief greifendes Beschleifen zu vermeiden. Wenn 
auch das Rontgenbild von der Tiefe der Pulpa in der Sagittalebene keine Kennt
nis zu geben vermag, so ist zur Praparation der Approximalflachen, der Schneide
kanten, bzw. Kau£lachen die Kenntnis von der Ausdehnung des Zahnmarks 
in der Frontalebene des Zahnes von groBter Wichtigkeit, urn so mehr als die 
Bearbeitung des Stumpfes meist unter Anasthesie erfolgt. 
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Einen lebenden Zahn ohne Anasthesie fiir eine Porzellanmantelkrone vor
zubereiten, bietet sowohl dem Patienten alB uns haufig solche Schwierigkeiten, 
daB auf eine ausreichende Injektionsanasthesie nur ausnahmsweise verzichtet 
werden sollte. Den Gefahren, in welche dabei die Pulpa geraten kann, ist mit 
allen Mitteln zu begegnen. Zur Vermeidung einer V'berhitzung der Zahngewebe 
muB jegliches Beschleifen mit groBter Vorsicht, d. h. nur in kurzen Abstanden, 
unter steter Zufuhr von Kiihlwasser und £erner nur mit moglichst kleiner Schleif
flache vorgenommen werden. Die im Handel befindlichen automatisch wirkenden 
Wasserspender haben einen so geringen Wasserdruck, daB die Schleifreste 
nicht geniigend weggespiilt werden, wodurch die Dbersicht beim Schleifen 
beeintrachtigt wird. Am besten zieht man eine Assistenz bei, welche aus einer 
Wasserspritze Wasser von etwa Korpertemperatur zufiihrt. Das abilieBende 
Wasser ist in einem vorgehaltenen Becken aufzufangen, die Kleidung des Pa
tienten wird durch eine Gummischiirze geschiitzt. 

Um das Beschleifen des Stump£es zu erleichtern, solI kurz die allgemeine 
Form besprochen werden, die wir anzustreben haben. 

Der iiber dem Zahnfleisch gelegene Teil des Zahnes hat eine etwa um die 
Schmelzschicht verkleinerte Wiedergabe der natiirlichen Zahnform darzu
stellen, doch miissen sich samtliche FHi.chen gegen die Schneide- bzw. Kauflache 
hin verjiingen. mer die Anlage der Schulter sind die Ansichten geteilt, sowohl 
was das Vorhandensein der Schulter iiberhaupt betrifft, alB auch deren Breite 
und Hohenlage. Je nach Art der Schulter bzw. deren volligem Fehlen ist in 
der amerikanischen Literatur unterschieden worden: "Full shoulder coping": 
Vollporzellankrone mit sorgfaltig bearbeiteter Schulterbasis. "The all porcelain 
Three quarter Veneer Crown": Die dreiviertel Porzellanmantelkrone (Fenster
porzellankrone), welche nur die Lingual- und Approximalflachen bedeckt, 
wahrend die Labialflache des Zahnes einen n formigen Porzellansaum erhalt; 
endlich die "schulterlose Porzellanmantelkrone", die entweder gar keine oder 
nur eine leicht angedeutete Schulter besitzt. 

a) Vollporzellanmantelkrone mit Vollschulter. 
Die Schulterkante muB in einem Gebiet angelegt werden, das gegen Caries 

geschiitzt ist. Von der Forderung Lewins, die Schulter deshalb unter das 
Zahnfleisch zu legen, wird besonders bei der Schulteranlage an der Lingual
flache unterer Frontzahne abzuweichen sein, da hier nur ausnahmsweise Caries 
auftritt. Abgesehen von Patienten, die zu ausgesprochener Halscaries neigen, 
prapariert man die Schulter an Molaren zweckmaBiger in der Gegend des groBten 
Schmelzumfanges, also I-P/2 mm iiber dem Ligamentum circulare. Wenn 
bei unteren Frontzi.i.hnen, deren Zahnfleischsaum haufig in schmalen und tiefen 
Spitzbogen verlauft, die Schulter lingual bis unter die Zahnfleischgrenze pra
pariert wird, so entsteht hier an der fertigen Krone ein zarter zungenformiger 
Porzellanfortsatz, der friiher oder spater ausbricht. Eine in Spitzenhohe der 
Interdentalpapillen angelegte annahernd horizontale Schulter an der Lingual
flache vermeidet diese Gefahr. Melville Thompson wies auf die Wichtigkeit 
eines moglichst geradlinigen Verlaufs der Schulterfiihrung hin, um die Caries
gefahr durch unnotige Verlangerung der Schulterkante nicht zu vergroBern. 

Die Wahl der Hohenlage der Schulter ist von ausschlaggebender Bedeutung, 
da hiervon deren Breite und andererseits die Dicke der Dentinschicht zur Pulpa 
hin abhangt. Je tiefer die Schulter unter das Ligamentum circulare gelegt 
wird, desto mehr muB sie in das Zahnbein gearbeitet werden, da sich hier der 
Schmelz bis an seine Grenze stark verjiingt und der schmale Schmelzring leicht 
abspringt. Aus diesem Grunde empfiehlt Le Gro den cervicalen Schmelz
wuIst der Approximalflachen abzuschneiden und hier die Schulter in der 
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Dentinschicht zu praparieren. Um mehr Ubersicht zu haben und Verletzungen des 
Zahnfleisches zu vermeiden, drangt er dieses vor Beginn der Schulterprapa
ration mit einer temporaren Guttapercha-Silicatkrone bis unter die Schmelz
grenze zuruck. 

Die Breite der Schulter soli nach Hugh A vary weder unter 0,5 noch uber 
I mm betragen. 

Praparation eines Zahnes mit Ie bender Pulpa. 
Mit kleinem Carborundrad wird die Schneide- bzw. Kauflache (Abb. 30) 

um etwa 1/4 der Kronenlange so beschliffen, daB die Incisalflache gegen die 
Druckrichtung der Antagonisten einen rechten Winkel bildet und daB gegen die 
Antagonisten bei ihrer groBten Annaherung etwa 11/2 mm Zwischenraum entsteht. 

Abb.30. Kiirzung der Schneide mit 
kleinem Carborundrad. 

Abb. 31. Beschleifen der Approximalflachen 
mit einseitig schneidender Metallcarborund

scheibe. 

Die Approximalfliichen beschleift man (Abb. 31) mit einseitig schneidenden 
Metallcarborundscheiben (GroBe 3/4) bis an die Zahnfleischgrenze, so daB hier 
eine Stufe, die spatere Schulter geschaffen wird. Die Scheibe ist nach lingual 
und buccal moglichst weit zu fUhren, da die Bearbeitung der Schulter an den 
Ubergangen von approximal zu lingual bzw. labial sonst spiiter Schwierigkeiten 
bereitet. Um mit der Scheibe beim Beschleifen der Approximalflachen das 
perimarginale Gewebe zu schutzen, empfiehlt Le Gro den Ivoryseparator, 
besonders an unteren Frontzahnen anzulegen in der fur die Schulteranlage 
gewunschten Hohe, wahrend F. R. Felcher aus diesem Grunde in der Schulter
hOhe eine Kupferdrahtligatur anbringt. 

Um den Schmelz der Labial- und Lingualflache wegzunehmen, kann er 
zunachst durch Langs- und Querfurchen mit scharfkantigen Tellersteinchen 
unterteilt werden (Abb. 32), worauf man die entstandenen kleinen Schmelz
quadrate mit SchmelzreiBern absprengt. Bei toten, bzw. extrahierten Zahnen 
liiBt sich in dieser Weise der Schmelz sehr leicht abreiBen. Wir haben bei 

56* 
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lebenden Zahnen jedoch bessere Erfahrungen dam it gemacht, den ungeteilten 
Schmelz mit mittelgroBen Carborundradern abzutragen, wodurch eine gleich
maBigere Obertlache erzeugt und die Gefahr vermieden wird, daB der unter der 
Schmelzgrenze liegende Schmelzwulst losgesprengt wird. 

Mittels walzenformiger Steinchen, welche etwa parallel zur Zahnachse ge
fuhrt werden, erhalt der Stumpf seine nach der Schneide hin leicht konvergierende 
Form. Fissurenbohrer mit glatter Stirn eignen sich hierfur weniger. Die neuer
dings empfohlenen Schleifringe nach Ottinger durften bei geschlossener Zahn
reihe wegen Raummangel nur selten Verwendung finden. 

Vor der feineren Ausarbeitung der Schulter sind ein oder zwei nahtlose 
Kupferringe anzupassen, welche 1 mm unter die kunftige Schulter reichen mussen 
und die bis zum Abdrucknehmen 
bereit zu halten sind. 

Buccal vertieft man nun 
(Abb. 33) die Schulter mit 
kleinen flachkantigen Millerstein
chen. Der linguale Teil · der 
Schulter kann mit Winkelstuck 
und Steinchen ebenso vertieft 
werden bis zur cariesgeschutzten 
Zone. 

Zur Versenkung der Schulter 
unter die Zahnfleischgrenze, was 

Abb. 32. Unterteilung des Schmelzes 
in kleine Schmelzquadrate. 

Abb.33. Vertiefung der Schulter mit 
flachkantigem Millersteinchen. 

besonders bei schlaffer Beschaffenheit des Ligamentum cirkulare oder bei Hals
caries notig ist, bedient man sich sog. Versenkbohrer (Abb. 34) fur Hand- und 
Winkelstuck mit Finiererhieb an der Stirnflache. Die von der Horizontalebene 
abweichenden Kurven am Vbergang von iabial oder lingual zu den Approximal
flachen mussen mit groBter Vorsicht behandelt werden, da Versenkbohrer hier 
Scharten hervorrufen konnen, die spater nur schwer auszugleichen sind. Die 
Vertiefung der Schulter approximal gelingt am besten mit ganz dunnen aber 
flachkantigen Carborundscheiben (Abb. 35). 

Zumendgiiltigen Abdruck dad nur dann geschritten werden, wenn die 
Schulter bei Priifung mit der Lupe keine Unebenheiten mehr aufweist. Ein 
Probeabdruck mit Ring und gruner Kerrmasse zeigt gleichfalls jede Unregel
maBigkeit in der Praparation. 

Praparation eines Zahnes ohne Pulpa. 
Das Dentin von Zahnen, welche einer Wurzelbehandlung unterworfen waren, 

besitzt nach Fortnahme des Schmelzes meist zu wenig Widerstandskraft, um 
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ohne weiteres eine Porzellanmantelkrone zu tragen. Deshalb ist die Krone eines 
pulpenlosen Zahnes vor Beginn der Praparation durch Einsetzen eines genau 
passenden Metallstiftes zu stiitzen oder, wenn auch dies zu wenig Halt zu geben 
verspricht, bis an die Zahnfleischgrenze abzutragen und ein Metallstumpf von 
entsprechender Form einzusetzen. 1m ersten Fall gleicht die Praparation der 
eines lebenden Zahnes. Wenn sich jedoch die Entfernung einer erheblich ge
schwachten natiirlichen Krone nicht umgehen laBt, so tragt man diese bis etwa 
1/2 mm unter die Zahnfleischgrenze abo Der Wurzelkanal wird zur Aufnahme 
eines Wurzelstiftes von 1,3-1,8 mm Durchmesser je nach Art des Zahnes er
weitert und so vertieft, daB 2/3 der Gesamtlange des Stiftes vom Wurzelkanal 
aufgenommen werden. Als Stiftmaterial bevorzugen wir Platingold. Nach 
lsolieren mit Kakaobutter oder Vaseline bringt man GuBwachs in den Kanal 

Abb.34. Vel'senkung der Schulter mit 
Versenk bohrer. 

Abb.35. Vertiefung del' approximalen 
Schulterflachen mitdiinner flachkantiger 

Carborundscheibe. 

und schiebt den zuvor angerauhten und erwarmten Wurzelstift nacho Der aus 
dem Kanal ragende Stiftteil soIl etwas Hinger sein als der herzustellende Metall
stumpf geplant ist . Urn dieses freie Stiftende baut man von der Wurzelflache 
her einen Wachsstumpf auf, der von der Form des praparierten natiirlichen Zahn
stumpfes nicht abweicht. Unter der praparierten Wurzelflache liegende, tiefere 
Defekte sind in diesen Metallstumpf einzubeziehen. Nach Entfernen des mit 
dem Wachsaufbau vereinigten Stiftes wird das Ganze gegossen, ausgearbeitet 
und mit Zement in die Wurzel eingesetzt. Etwaige Drehungsmoglichkeit des 
einzementierten Metallstumpfes verhindcrt ein kleiner Zapfen, welcher in eine 
am Wurzelkanaleingang praparierte Kerbe greift. 

Der Abdruck. 

1m Gegensatz zu Porzellanfiillungen kann bei Porzellankronenarbeiten nur 
das indirekte Abdruckverfahren zur Anwendung kommen. Es mag iiberfliissig 
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erscheinen, auf die Wichtigkeit guter Abdrucke an dieser Stelle besonders hin· 
zuweisen. aber wer im Laboratorium Kronenarbeiten herstellt nach eingesandten 
Abdruck~n, wird taglich die gleiche Erfahrung machen mussen, daB selbst bei 
einwandfreier Praparation haufig mangelhafte Abdrucke zur Verfugung gestellt 
werden, so daB derartige Arbeiten trotz sorgialtigster Ausfuhrung nicht zu einem 
befriedigenden Ergebnis fiihren konnen. Neben richtiger Stumpfpraparation 
bildet der Abdruck bei Porzellanmantelkronenarbeiten die wichtigste Grund
lage jeder weiteren Arbeitsstufe, weshalb nur vollkommen fehlerfreie Abdrucke 

zur Verwendung kommen konnen. 

Abb. 36. Hochschieben des Ringabdrucks 
mit Daumen und Zeigefinger. 

Das unten geschilderte Abdruck
verfahren ermoglicht ein artikulieren
des Gipsmodell zu erhalten, in welchem 
der praparierte Zahnstumpf in mog
lichst widerstandsfahigem Material wie 
Amalgam, Phosphat- oder Silicat
zement wiedergegeben ist, und der 
aus dem Modell genommen und dort 
in richtiger Lage wieder fixiert werden 
kann, aus Grunden, die spater ihre 
Erklarung find en werden. 

Abb. 37. Ringabdruck mit scharf 
abgepragter Schulter. 

Der Ringabdruck. 
Urn von dem praparierten Zahnstumpf ein Sondermodell herstellen zu 

konnen, benotigt man ein Abdruckverfahren, welches nicht nur den uber dem 
Zahn£leisch gelegenen Teil des Stumpfes wiedergibt, sondern auch den Umfang 
der auBeren Schulterkante scharf auspl·agt. Zu diesem Zweck wurden vor der 
feineren Schulterbearbeitung zwei Kup£erringe angepaBt. ]'ur den Ringabdruck 
eignen sich die fabrikmaBig hergestellten nahtlosen,dem Umfang nach geordneten 
Kupferringe von 0,1-0,25 mm Starke, die gegluht und in Alkohol abge
kuhlt sehr schmiegsam sind und leicht angepaBt werden konnen. Wenn kein 
geeigneter Ring vorratig ist, kann man diesen in wenigen Minuten mittels Ring
maB, Kupfer- oder Messingblech und Silberlot herstellen. Der Ring wird nach 
endgultiger Stump£praparation nochmals angepaBt und solI etwa 1 mm rings 
unter die Schulter reichen, jedoch dem Wurzelumfang nur so anliegen, daB eine 
etwas mehr als papierdicke Schicht Abdruckmasse zwischen Wurzelumfang 
und Ring Platz findet. 

1st der Stumpf mit Alkoholchlorphenollosung abgewaschen, gereinigt, mit 
Lackuberzug versehen und mit Warmluft getrocknet, so fullt man den Ring, 
dessen Labialseite markiert wurde mit gruner K'=lrrabdruckmasse, erwarmt 
deren OberfHiche nach vorherigem Einfetten, faBt den Ring zwischen Daumen 
und Zeigefinger und schiebt ihn uber den Zahnstumpf in moglichst axialer 
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Richtung (Abb. 36), bis der Ringrand etwa 1 mm unter das Zahnfleisch 
gelangt ist. Mit einer in kaltes Wasser getauchten Watterolle, die man zur Ab
kiihlung iiber den Ring legt, zieht man nach Erstarren der Masse den Ring wieder 
in axialer Richtung ab und priift die Scharfe der abgepragten Schulter (Abb. 37). 
Die im Ring enthaltene Abdruckmassc wird wiederum auf der dem Stumpf 
zugewandten Seite iiber der Flamme kurz erweicht und das Ganze wie das erste 

Abb. 38. a-c Ring in situ. 
a Frontansicht, b Seitenansicht, 

c Sagittalschnitt. 

Abb. 41. Zweiter Ringabdruck. 

Abb.39. Fehlerhaftes Herauspressen der 
Abdruckmassen gegen das Lig. circulare 

durch zu starken Druck. 

Abb. 40. Ringabdruck im Gesamtabdruck. 

Mal iiber den Stumpf geschoben (Abb. 38). Ein leichter Druck mit dem Zeige
finger auf die aus dem freien Ringrand austretende Abdruckmasse bewirkt, 
daB sich diese genau der Schulter anschmiegt und auch den Raum zwischen 
Wurzelumfang und Ring satt ausfiillt. Dieser Druck darf nicht so stark sein, 
daB sich die Masse in der Tiefe zwischen Ring und W urzelumfang gegen dal; 
Ligamentum circulare herauspreBt (Abb. 39). Nach dem Abkiihlen entfernt 
man diesen Ringabdruck und priift eingehend unter Zuhilfenahme einer Lupe 
den Abdruck. Erst wenn jede Einzelheit wiedergegeben ist, darf der Abdruck 
als gelungen angesehen und wieder in die alte Lage auf den Stumpf gebracht 
werden. Die aus dem Ring getretene Abdruckmasse wird horizontal mit dem 
freien Ringrand abgeschnitten. Hat man sich iiberzeugt, daB der Ringabdruck 
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in richtiger Lage dem Stumpf anliegt, so wird mit Gips Gesamtabdruck ge
nommen. Bei vorsichtiger Entfernung desselben bleibt meist der Ringabdruck 
in der richtigen Lage im Gipsabdruck stecken (Abb. 40), andernfalls muB er fiir 
sich abgenommen und in den Gipsabdruck genau eingefiigt werden. Um artiku
lierende Modelle zu erhalten, muB der Gegenkiefer gleichfalls abgeformt werden. 
Es ist zweckmiWig, in gleicher Weise wie vorher geschildert, einen zweiten Ring
abdruck zu nehmen (Abb. 41), mittels dessen man das hiernach herzustellende 
Sondermodell des Zahnstumpfes aufbauen kann. An diesem Ring muB die 
Labialseite gleichfalls mit einer Marke versehen werden. 

Farbenbestimmung. 
Zum Aufbau der Porzellankrone bcnotigen wir neben Richtlinien fiir die 

Formgebung, welche Abdriicke bzw. die spater herzustellenden Arbeitsmodelle 
vermitteln, eine moglichst genaue Vorstellung von der Farbwirkung der natiir
lichen Nachbarzahne. Der Erfolg einer Porzellanarbeit hangt von dieser Farben
bzw. Lichtiibereinstimmung wesentlich abo Der individuelle Charakter kera
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Abb. 42. Beispiel einer Kronenskizze. 

mischer Arbeiten kommt gerade hier 
zum Ausdruck und unterscheidet sich 
dadurch von Porzellanzahnen, die einer 
Massenherstellung entstammen. Die 
:Far bge bung bei Porzellankronenar beiten 
unterliegt einem indirekten Verfahren, 
d. h. es ist auf Grund der subjektiven 
Beobachtung cin objektiv moglichst 
iibereinstimmendes }1'arbmuster auszu
wahlen, nach welchem im Laboratorium 
die Originalfarbwirkung bei Herstel
lung der Krone hervorgebracht werden 
kann. 

Die Fehlerquellen dieses indirekten 
Vorgangs sollenkurz besprochen werden, 

dagegen muB darauf verzichtet werden, in dies em Rahmen eine Darstellung 
der physikalisch-physiologischen Grundlagen der Farbenlehre und Empfindung 
zu geben. 

Die subjektive Beobachtung bzw. das Erkennen feiner Farbabstufungen 
unterliegt dem Farbenurteil des einzelnen und kann durch Ubung ohne Zweifel 
gescharft werden. Storungen der Farbenempfindung, wie sie nach iibermaBigem 
Alkohol-, TabakgenuB, nach Morphiumeinwirkung u. dgl. durch Lii.hmung 
von Ganglienzellen auftreten, sind durch entsprechende Enthaltsamkeit aus
zuschalten. 

Da die Art der von einem beleuchteten Korper ausgebenden Strahlen abhangt 
von der Art der Lichtquelle und ferner yonder Absorption, Reflexion und Brechung 
dieser Strahlen, diirfen diese Erscheinungen bei der Auswahl eines mit den 
natiirlichen Zahnen objektiv iibereinstimmenden Farbmusters nicht auBer acht 
gelassen werden. Von grundlegender Bedeutung fiir den Keramiker ist die Licht
quelle im Arbeitszimmer und Laboratorium. Fiir diese Rii.ume eignet sich be
sonders die Nord- oder Nordostseite. Nahe gegeniiberliegende Hauser mit stark 
reflektierenden Fronten beeinflussen die Lichtquelle ungiinetig. Die Wande 
der Zimmer selbst sind neutral, am besten lichtgrau zu halten. Die Stellung 
des Patienten ist so einzurichten, daB nur Licht in sagittaler Richtung einfii.llt, 
Reflexe durch Seitenbeleuchtung miissen durch Abblenden mittels Vorhii.nge 
u. dgl. vermieden werden. Um die Absorption bzw. Reflexion der Licht· 
strahlen zu beriicksichtigen, welche bei der eingesetzten Krone von der unter 
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ihr liegenden Zementschicht herriihrt, muB das Farbmuster eher eine Spur heller 
als der Farbton der natiirlichen Nachbarzahne gewahlt werden. 

Wenn auch ein ausgesuchter Einzelzahn eines Farbenrings den allgemeinen 
Farbeneindruck der zu ersetzenden Krone wiedergibt, so ist es haufig unum
ganglich notwendig, fiir Zahnhals, Zahnmittelfeld und Schneide je einen Muster
ton auszusuchen. ZweckmaBig wird eine kleine Frontansicht der kiinftigen 
Krone angelegt, in welche die Grenzlinien der verschiedenen Farbtongebiete nebst 
Farbmusternummern eingezeichnet werden (Abb. 42). Schmelzspriinge, Flecken, 
Oberflachenbeschaffenheit sind gleichfalls zu vermerken, um bei Herstellung 
der Krone ein moglichst klares Bild der gewiinschten Verhaltnisse vor Augen 
zu haben. 

Voriibergehender Schutz des Stumpfes nach dem Beschleifen. 

Vor Entlassung des Patienten ist der praparierte lebende Zahnstumpf bis 
zum Einsetzen der Krone sowohl gegen Eindringen von Infektionskeimen als 

Abb.43. Caulks Celluloidmatrizen. 

Abb.44. Caulks Celluloidmatrize iiber 
dem Stumpf. 

Abb.45. Silicatkronen iiber 1 21, mittels 
Caulks Celluloidmatrizen nergestellt. 

auch vor chemischen und thermischen Reizen zu schiitzen. Der Stumpf wird 
gegen die umgebende Schleimhaut durch Watterollen isoliert, mit Warmluft 
getrocknet und griindlich mit Alkohol-Chlorphenollosung abgewaschen, wobei 
selbstverstandlich das perimarginale Gewebe vor Veratzungen bewahrt werden 
muB. Zu diesem Zweck kann ein fein gedrehter Wattefaden rings am Zahnhals 
unmittelbar unter der Schulter angelegt werden. Nach Trocknen mit Warm
luft iiberzieht man den Stumpf mit Kavitatenlack, worauf eine voriibergehende 
Krone aus Guttapercha, Phosphat oder Silicatzement eingesetzt wird. An wenig 
sichtbaren Stellen im Munde laBt sich der Stumpf in einfachster Weise mit einer 
Guttaperchakrone versehen. Rin 'iher der Flamme erwcichtes Stuck weiBer 
Guttapercha, sog. Temporarystopping wird auf die Schneide- bzw. Kauflache 
gebracht und mit angefeuchtetem Finger buccal und lingual an den Stumpf 
gedruckt. Mit erwarmtem Spatel fuhrt man die Masse an die Approximalflachen, 
beschneidet vorsichtig den uber die Schulter ragenden Teil und modelliert die 
entsprechende Kronenform. Die Approximalflachen der Nachbarzahne sollen 
den Halt der Krone mitsichern helfen. Wenn man beachtet, daB diese Krone 
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von den Antagonisten nicht zu scharf getroffen wird, braucht man den Verlust 
derselben vor Ablauf einiger Tage nicht zu fiirchten. 

Handelt es sich um einen Frontzahn, der besonders beim Lachen sehr auf
fallt, so soUte man sich nicht mit einem derartigen Provisorium begniigen, 
sondern sich der nicht erheblichen Miihe unterziehen, eine Silicatkrone herzu
stellen. Caulks Celluloidzahnformen (Abb.43) eignen sich hierfiir hervor
ragend. Man sucht aus dem nach Form und GroBe geordneten Vorrat dieser 
Matrizen ein Stiick von geeigneter Form aus, paBt es durch Beschneiden des 
cervicalen Randes so an, daB es rings eine Spur unter die Schultergrenze reicht 
und die Artikulation nicht stort (Abb.44). Die abgenommene und zuvor ge
trocknete Matrize schiebt man nun mit einem fiir die Pulpa reizlosen Silicatzement 
(S. S. Whi the's Kryptex, Lithodont u. a.) gefiillt, in die richtige Lage auf den 
Stumpf. Damit der ZementiiberschuB sich nicht am Zahnfleischrande durch
preBt, wird die Matrize zweckmaBig vor dem Einfiillen mit einer kleinen Offnung 

Abb.46. 

in der Gegend der Schneideflache versehen. Nach Erharten 
des Zements und Entfernen der Celluloidform bearbeitet 
man die entstandene Silicatkrone, entfernt etwaigen Uber
schuB am cervicalen Rand und beschleift die artikulierenden 
Flachen mit feinen Carborundsteinen, bis storungsfreier BiB 
erreicht ist (Abb. 45). Den vorziiglichen Halt dieser Silicat
kronen beweist eigene Erfahrung, wonach ein Patient sich 
erst nach 5 Monaten wieder einstellte, um die noch vollig 
einwandfreie Silicatkrone mit der endgiiltigen Porzellan
mantelkrone zu vertauschen. 

Abgenommene 
Silicl1tkrone zum 
Einsetzen bereit. Um Reizungen der Pulpa zu vermeiden, kann man 

nur die AuBenwande der Celluloidform mit Silicatzement 
fiillen, wahrend der iiber dem Stumpf liegende Teil mit Phosphatzement aus
gefiillt wird. 

Zum Schutz der Pulpa wird, einem anderen Verfahren zufolge, der mit 
Kavitatenlack geschiitzte Stumpf griindlich mit Vaseline isoliert, die Silicat
krone in der eben dargestellten Weise aufgesetzt und nach Erharten vorsichtig 
entfernt. Die auBerhalb des Mundes vollig erstarrte Krone (Abb.46) ist mit 
erweichter Guttapercha mit Plerodont od. dgl. auf den Stumpf zu setzen. 

Ar beits modell. 

a) Sondermodell des Zahnstumpfes (= S-Modell). 
Der Ringabdruck ermoglicht die Herstellung eines Sondermodells des pra

parierten Zahnstumpfes, das der Einfachheit wegen im folgenden nur als 
S-Modell bezeichnet und dessen Zweck und Eigenschaften wir zunachst zu be
trachten haben. Das S-Modell dient zur Anfertigung der Platinmatrize, welche 
ohne Formveranderung jeweils nach Aufbau und Einbrennen der Porzellanmasse 
entfernt und wieder auf dieses Modell gebracht werden muB. Das S-Modell 
selbst solI in einer der natiirlichen Lage des Stumpfes genau entsprechenden 
Stellung in dem spater herzustellenden Gesamtmodell sowohl fixierbar als auch 
abnehmbar seil]. Eine Ubersicht der aus diesen Griinden an das S-ModeU und 
dessen Material zu stellenden Forderungen diirfte den weiteren Arbeitsgang 
erleichtern. 

1. Das Modellmaterial muB sich leicht dem Kerrringabdruck anschmiegen 
und nach Erharten grofite Widerstandsfahigkeit und Kantenfestigkeit besitzen. 
Das S-Modell soll ferner 

2. leicht zu handhaben sein, also wurzelwarts reichliche Lange haben, evtl. mit 
eingelassenem Stift von einem eigenen Modelltrager gehalten werden konnen, 
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3. die Schulterkante deutlich erkennen lassen, 
4. von der Schulterkante gegen die Wurzel hin einen etwa 3 mm breiten 

Hals aufweisen, der in dieser Riehtung leieht divergent geformt ist, 
5. abgesehen von dieser Halszone eine kantige Form besitzen, urn im Gesamt

modell feststellbar zu sein, gegen die Wurzelspitze konisch verjungt und damit 
vom Gipsmodell entfernbar sein. 

Herstellung des S-Modells. 
Als Material fUr das S-Modell verwenden wir fast ausschliel3lich schnell 

erstarrendes Kupferamalgam, dessen einziger Nachteil gegeniiber Zementen 
in dem Zeitverlust bis zum Erstarren liegt. 

Ein Teil des wie ublich vorbereiteten Amalgams ist etwas weicher zu halten 
fiir den Modellteil, der auf die Abdruckmasse zu liegen kommt. 1st der Ring
abdruck griindlich mit Alkohol von :F'ettspuren befreit, so bringt man eine 
kleine Menge des weicheren Amalgams in den Ringabdruck, der mit einer 

Abb.47 . Amalgamstumpf mit 
eingelassenem Stift. 

Abb. 48. Modelltrager nach 
A. Gutowski. 

Serviette oder dgl. zu halten 
ist, damit sich die Abdruck
masse nicht erwarmen und 
dadurch verziehen kann. 
Unter Zugabe und Konden
sierung kleiner Amalgam
mengen, wahrend der an 
der Oberflache sich zeigende 
Hg-DberschuB mit Feuer-
sch wammstiickchen entfernt 
wird, erreicht man schliel3lich 
die Schulterflache, die haar
scharf aufgefullt werden muG. 
Wer geniigend Ubung besitzt, 
baut nun in axialer Richtung 
freihandig einen etwa 2 em 
langen Wurzelkonus auf, der 
sich jedoch erst 3 mm uber 
dem Ringrand verjungendarf. 

Urn das Aufbauen des 
nicht im Ring liegenden 

Abb. 49. Stumpf
modell auf 
GutoW'ski

Modelltrager. 

freien Wurzelanteils zu erleichtern, sind eine Reihe kleiner Hilfsmittel erdacht 
worden, deren Anwendung nach eigenem Ermessen ausgewahlt werden kann. 
Le Gro, Hovestad u. a. legen urn den Ring eine mit Draht umfaBte, breite 
Papiermanschette, welche der Festigkeit wegen auGen mit einem Gipswall ver
schalt wird. Levin empfiehlt ein Stuck Gummischlauch von etwa dem Ring 
entsprechendem Durchmesser uberzuziehen. 

Urn die Handhabung des Modells zu erleichtern, fUgt man nach A. Gu towski 
in die Wurzelspitze des S-Modells einen Messingstift, der sich innig mit dem 
Amalgam verbindet (Abb. 47) und von einem Modellhalter aufgenommen werden 
kann (Abb.48 u. 49). B. Eidus baut in den Kronenteil des Amalgammodells 
einen Messingstift (Abb. 50) ein, dessen freies Ende vierkantig gearbeitet ist 
und iiber das eine ebenso geformte Kaniile mit Wurzelplattchen geschoben 
werden kann. Diese lose Hulse verblcibt im Gesamtmodell und bildet eine 
sichere Fiihrung fur den Amalgamstumpf mit Wurzelstift. Der einzige Nachteil 
dieses sonst sehr gut ausgedachten Verfahrens liegt darin, daG das durch den 
weit in den Kronenteil ragenden Stitt geschwachte Amalgammodell beim Nach
stanzen der Platinmatrize leicht gesprengt wird. Denselben Nachteil besitzt 
auch ein von W. I. Meier angegebenes Verfahren, wonach in den nur kurzen 
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Amalgamstumpf eine fertig erhaJtliche Metallwurzel mit Gewindestift em
zementiert wird (Abb.51). 

Die Herstellung des S-Modells erfolgt in sehr dringenden Fallen mit Phosphat
oder Silicatzement, doch diirfen beim 

Abb. 50. Stumpfmodell mit Stift und 
Hiilse nach Eid us. 

Ausfiillen des Ringabdrucks keine Blasen 
entstehen. Das gleichmaJ3ige Anmischen 

Abb. 51. Metallwurzel mit Gewindestift 
zum Einlassen in das Amalgammodell nach 

W. J. Meier. 

groJ3erer Zementmengen und deren verhaltnismai3ig rasches Erstarren bereitet 
dem Ungeiibten Schwierigkeiten. 

Le Gro empfiehlt zur Erleichterung des Wurzelaufbaues eine doppelte 
Zinnfolienmatrize (Nr. 60) urn den Ringabdruck zu legen, w elche mit diinnem 

Abb.52. Herstellung eines Zementstumpfs. (Nach Le Gro.) 

Abb.53. Stumpfmodell 
mit Marke auf der 

Frontseite und Stufe 
an der Wurzelspitze. 

Kupferdraht . zusammengehalten wird (Abb. 52). Der zu plastischer Be
schaffenheit gebrachte Zement -wird zwischen den Fingern walzenformig gerollt 
und mit einem bleistiftformigen Stabchen aus Orangenholz od. dgl. in den 
Abdruck gepreJ3t. 1st der von der Zinnfolie umgebene Wurzelanteil voll
gefiillt, so entfernt man nach etwa 10 Minuten die Zinnfolie und den Abdruck 
nach Einlegen in heiJ3es Wasser. Das Ende der Wurzelspitze soll flach ge
halten werden und, urn einen unzweideutigen Sitz im spateren Gipsmodell zu 
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gewahrleisten, mit einer Kerbe oder einer Stufe (Abb.53) versehen sein. Die 
Labialseite des Stumpfes mul3 bezeichnet werden. 

b) Herstellung des Gesamtmodells. 
Hat man zwei Ringabdriicke zur Verfiigung, d. h. einen freien, in welchem 

das S-Modell angefertigt wurde und einen zweiten, der im Gesamtabdruck 
fixiert ist (vgl. Abb.40), so fiigt man das S-Modell nach Entfernung seines 

Abb. 54. S-Modell im Gesamtabdruck. Abb.55. Ausfiillen der Nachbarzahne 
mit Amalgam. 

Ringabdrucks in den im Gesamtabdruck ruhenden Ringabdruck (Abb. 54) und 
giel3t das Ganze mit Gips aus. 

Ist nur ein Ringabdruck genom men worden, so wird das in diesem Ring
abdruck hergestellte S-Modell unabgelOst in genauer Lage im Gipsabdruck 
fixiert und das Arbeitsmodell im iibrigen gleich hergestellt. 

Urn die Nachbarzahne des Stumpfes widerstandsfahiger zu gestalten und 
urn zu vermeiden, dal3 Nachbargipszahne der beim Aufbau feuchten Porzellan
masse Wasser entziehen, konnen die Nachbarzahne im Abdruck gleichfalls 
mit Zement oder Amalgam ausgefiillt werden (Abb. 55). 

Abb. 56. Gipsmodell mit Amalgamstumpf. Abb.57. Stift des Amalgamstumpfs 
freigelegt zur Entfernung des letzteren. 

Ist das Gipsmodell in bekannter Weise yom Gesamtabdruck gelost (Abb. 56), 
so entfernt man das S-Modell durch Druck auf den freigelegten Wurzelstift 
(Abb.57) vorsichtig (braus I1ml bcginnt mit der Herstellung der 

PIa tin rna trize. 

Die Platinbrennform herzustellen erfordert einige Geschicklichkeit, die bei 
Phantomarbeiten mit Zinnfolie erlangt werden kann. Wir geben im foIgenden 
eine grundlegende Schilderung des heute wohl meist geiibten Verfahrens und 
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bedienen uns zwecks klarer Darstellung in den Abbildungen zum Teil eines 
vergroBerten Stumpfmodells. 

Aus weicher, im elektrischen Of en gegliihter Platinfolie 0,02 mm stark ohne 
Iridiumzusatz wird ein Stuck ausgeschnitten, dessen GroBe nach dem Stumpf 
zu bemessen ist. Dieses Stuck soU etwa 5 mm Hinger als der Umfang der auBeren 

Abb. 58. Anlegen der Folie, der Zeigefinger 
driickt diese gegen die Labialflache. 

Abb. 59. Folie mit zwei incisalen 
Einschnitten. 

Schulterkante sein und 4 mm hoher als die Stumpfkrone von der Schulter ab 
gemessen. Zu groBe Sparsamkeit bei diesen Abmessungen ist unvorteilhaft. 
An die Labialflache des von Daumen und Mittelfinger der linken Hand ge
haltenen Stumpfes druckt man nun mit dem linken Zeigefinger die Folie an 
(Abb . 58). Wahrend des nachfolgenden Arbeitsganges verbleibt die SteHung 

Abb. 60. Umlegung der Folienzunge auf 
die Lingualfla<:he. 

Abb. 61. Folie dem Stumpf anrotiert vor 
Beginn des Falzens. 

des Zeigefingers moglichst unverandert, um eine Verschiebung der Folie zu 
vermeiden. 

Zwei parallele Schnitte gegen die incisalen Ecken des Stumpfes lassen eine 
Zunge entstehen (Abb. 59), die del lingualen Stumpiflache angelegt wird (Abb. 60). 
Die beiden freien Folienflugel werden nach hinten, also lingual, zusammengelegt, 
so daB die Folie ziemJich dicht am Stumpf liegt. Der UberschuB wird nun be
schnitten, aber nur so weit, daB fiir den spateren Falz auf der Lingualseite noch 
genugend Folie ubrig bleibt. Vor Beginn des Falzens muB die Folie den Kronen
stumpf und besonders der Schulterflache mit Glas-, Holz- oder Achatpolierern 
anrotiert werden (Abb.61). 
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Zum Falzen bedient man sich einer iiber die Kante gebogenen Pinzette (vgl. 
Abb. 28). Mit dieser Falzpinzette kneift man die nach hinten ragenden Folien
fliigel so zusammen, daB sie sich moglichst dicht am Stumpf in der Mittellinie 

Abb. 62b. 

Abb.62 &. 

Abb. 62. Zusammenkneifen der Folienfliigel 
mit Falzpinzette. 

der lingualen StumpffUiche in etwa r echten Winkeln beriihren (Abb. 62). Das 
eine freie Folienende schneidet man 1 mm schmaler als das andere (Abb. 63), 

Abb. 63. Der linke Folienfliigel ist urn 
I mm schmaler als der rechte beschnitten. 

Abb. 64. Der rechte Folienfliigel urn die 
Kante des linken (schmaleren) gefalzt. 

schlagt den iiberstehenden Teil genau um die Kante des schmalen (Abb. 64) 
und legt die so vereinigten Blatter um, daB sie dicht dem Stumpf anliegen 
(Abb. 65). Wenn dieser Falz moglichst weit gegen die Schneide reicht, so ist 
ein Verziehen der Matrize beim Brennen kaum moglich. Die Matrize darf selbst-
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verstandlich den divergenten Teil des Stumpfes nicht uberschreiten, sonst kann 
sie nicht mehr entfernt werden. Dem Anpolieren der Matrize an den Stumpf 
muB groBte Sorgfalt gewidmet werden. Der Falz wird mit leichten Schlagen 

Abb. 65. Gefalzte Folien· 
£lugel an die Stumpf

fIache gelegt. 

Abb. 66 Falz 
flach geklopft. 

Abb.67. Reduktion des Falzes 
an der Schulterflache mit 

Carborundstein. 

angeklopft (Abb. 66) und an der Schulterflache auf die geringst mogliche Dicke 
reduziert (Abb.67). In einer kleinen Metallstanze wird die Matrize auf dem 
Modell nachgepragt, vorausgesetzt, daB dieses aus Amalgam besteht. 

Mit einem am Ende erwarmten Stuck Klebewachs entfernt man die fertig
gestellte Matrizc (Abb. 68 u. 69) und wiederholt das Aufsetzen und Abnehmen 

Abb. 68. Fertige Matrize auf Abb. 69. Entfernen der 
Stumpf und Modellhalter. Matrize mit Klebwachs. 

Abb. 70. Fertige Matrize 
vom Modell abgenommen. 

derselben so lange, bis sie sich hemmungslos entfernen laBt. Storende "Ober
schusse der Folie sind abzuschneiden. Abb.70 zeigt die fertige, vom Modell 
abgenommene Matrize. 

Fertigstell ung der Porzellan man tel krone. 
Der Aufbau und das Einbrennen der Porzellanmantelkrone weicht von dem 

allgemeinen in der Einleitung zu Porzellanarbeiten dargestellten Verfahren nicht 
wesentlich abo Es konnen hier nur noch einige Sonderhinweise Raum finden. 
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Da Porzellan gegen das Zentrum der groBten Massenansammlung hin am 
meisten schrumpft, empfiehlt Le Gro die zum ersten Brand kommende Porzellan
masse etwa in Schulterdicke moglichst gleichmaBig auf den ganzen Stumpf 

aufzutragen. Nur die Schulterflache 
selbst bleibt frei, um ein Verziehen 
der Folie durch die sich kontrahierellde 

Abb. 71. Kronentrager. Abb. 72. Porzellanmantelkrone vor 
Entfernen der Platinfolie. 

Masse zu vermeiden. Vor dem ersten Auftragen des Porzellans ist aus 
dies em Grunde die Schulterflache mit einer Schellackschicht zu isolieren. Der 

Abb. 73. Abheben der Folie mit feiner Spitzzange. 

Schellack verbrennt beim ersten Brand und hinterlaBt an der Schulter eine 
Fuge, die vor dem zweiten Brand mit Porzellanmasse auszufUllen ist. 

Um ein Umfallen der Krone beim Einbrennen 
zu vermeiden, bedieDb man sich kleiner Kronen
trager aus Schamotte (Abb. 71). 

Nach dem erst en Brand bringt man die 
Matrize wieder auf den Stumpf, schiebt diesen in 
das Gesamtmodell und baut weitere Masse auf. 

Um nach dem letzten Auftragen eine moglichst Abb.74. Porzellanmantelkrone. 
gleichmaBige Oberflache zu erhalten, taucht man Folie entfernt. . 
die noch feuchte Krone in trockenes Porzellan-
pulver derselben Farbe und entzieht damit den FeuchtigkeitsiiberschuB. Die an 
der Krone hangenbleibenden feinen Massestaubchen konnen mit einem Kamel
haarpinsel zum Teil abgebiirstet werden, zum Teil gelangen sie in vorhandene 
kleine Vertiefungen, die hierdurch glatt ausgefUllt werden. 

Handbuch dcr Zahnheilkundc. Ill. 3. A. 57 
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Die Art des beim letzten Brand zu erzielenden Glanzes richtet sich nach der 
Oberflachenbeschaffenheit der naturlichen Zahne. Einzelheiten wie Flecken, 
Schmelzspriinge u. dgl. sind mit Porzellanmalfarben in der uns schon 
bekannten Weise nachzuahmen. 

Abb. 75. Modell mit Amalgamstumpf. Abb. 76. Dasselbe Modell mit fertiggestellter 
Krone. 

Auf die Wichtigkeit langsamer Abkiihlung muB erneut hingewiesen werden, 
da hiervon die Widerstandsfahigkeit der fertigen Krone wesentlich abhangt. 

Erscheint die Krone in Form und Farbe befriedigend, so ist sie samt der 
Platinmatrize im Munde einzuprobieren. Insbesondere ist die Artikulation 

bzw. Okklusion zu priifen. Zu erhabene 
Stellen werden mit Carborundstein 
trocken abgeschliffen, mit feinen Sand
papierscheiben geglattet und mit 
Alkohol gereinigt. Dann reibt man 
mit einem Tuch das gleichfarbige Por
zellanpulver in die zarten Poren und 
brennt nochmals, wodurch wieder glatte 
Oberflache hergestellt wird. 

Bei Beurteilung der Farbwirkung 
ist zu berucksichtigen, daB die Krone 
infoIge der darunter liegenden Platin
folie dunkler erscheint und sich nach 
deren Entfernuug im ganzen aufhellt. 

Erst nach Beendigung samtlicher 
Verbesserungen darf die Entfernung 
der Matrize (Abb. 72) erfolgen. Eine 
uber die Kante gebogene feine Spitz
zange (Abb. 28) leistet hierfur vorzug

Abb. 77. !..!J Porzellanmantelkronen im liche Dienste. Zunachst hebt man 
Munde. rings von der Porzellanschulter die 

Folie ab (Abb. 73), und faBt letztere 
dann mit der Spitzzange entlang dem Porzellanmantel. Bei leicht drehender 
Bewegung gegen die Langsachse der Krone gelingt es zu allermeist, die Matrize 
in einem Stuck zu entfernen (Abb. 74). Kleine, noch anhaftende Reste nimmt 
ein Rosenbohrer weg. 1st der naturliche Stumpf von anhaftender Guttapercha 
u. dgl. befreit, die Krone im Mund nochmals probiert, so wird der natiirliche 
Stumpf mit Chlorphenol abgewaschen und mit Warmluft getrocknet, nachdem 
man ihn durch Watterollen vor Speichelzutritt geschutzt hat. Zum Einsetzen 
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der Krone eignet sich vorziiglich S. S. Whithe's Kryptex von entsprechender 
Farbe, meist verwendbar ist lichtgelb Nr. 3. Der Zement wird nicht zu dick 
angemischt, die Krone blasenfrei damit ausgefiil1t und die Stumpfoberflache 
gleichfalls mit Zement bestrichen. Unter leicht drehender Bewegung setzt man 
die Porzellankrone ein und halt sie bis zum Erstarren des Zements in dieser 
Lage. Nach Entfernen des Zementiiberschusses und Priifung der Artikulation, 
wenn notig nach etwaiger Kiirzung der Gegenzahne, kann die Krone ihre 
Funktion iibernehmen. Abb. 75 zeigt ein artikulierendes Modell mit Amalgam
stumpf; Abb. 76 dasselbe mit fertiggestellter Krone. Abb.77 zeigt die in Abb. 
29-36 praparierten Stiimpfe mit Porzellanmantelkronen versehen. 

Die Fenster-Porzellan-Mantelkrone (nach Hovestad). 
(The all Porcelain Three quarter veneer crown.) 

W esen: Diese Krone bedeckt: die Lingual- und ApproximaIflachen genau 
wie die Vollporzellanmantelkrone,- wahrend frontal nur die Schneide und die 

Abb.78. 
Fensterporzellanmantelkrone. 

Abb. 79 u. 80. Stumpfpraparation fur 
Fensterporzellanmantelkrone. 

approximalen Rander eingesaumt werden. Von vorn gesehen gleicht dieser 
Porzellansaum einem umgekehrten U (Abb. 78). 

An wendung: Diese Kronenart eignet sich nur fiir obere lebende Frontzahne, 
deren Approximalflachen bis weit auf die LinguaIflachen durch Caries in Verlust 

Abb.81. Porzellan-Matrizenherstellung, 
Falz auf der Labialflache. (Nach Hovestad.) 

Abb.82. ]!'ensterporzellanmantelkrouc. 

geraten sind, wahrend das Zentrum der labialen Zahnfront unversehrt ist. 
In diesen Fallen miiBte bei Praparation fUr eine Vollmantelkrone der einzig 
gesund erhaltene Schmelzteil geopfert werden, wahrend zwei approximale 
Porzellanfiillungen nicht widerstandsfahig genug waren. 

57* 
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Die Praparation und Herstellung des Arbeitsmodells weicht, abgesehen 
von der eingangs geschilderten Form dieser Krone (Abb. 79 u. 80) von dem uns 
von der Vollporzellanmantelkrone bekannten Verfahren nicht abo 

Zur Herstellung der Matrize bettet man im Unterteil einer Stanzcuvette 
den Metallstumpf, Lingualflache oben, in Kerrmasse ein. Die Schneidekante 
bleibt frei. Ein aufgelegtes genugend groBes Stuck Platinfolie wird daruber 
gestanzt. Durch Einschnitte gegen die Schneideecke erhalt man eine Zunge, 
welche auf der Labialflache anpoliert wird. Die beiden Seitenfliigel sind in 
einem :Falz im Gegensatz zur Vollkrone auf der Labialflache zu vereinigen 
(Abb.81). Die weitere Fertigstellung der Krone bietet nach dem Besprochenen 
keine Schwierigkeit (Abb.82). 

b) Die schulterlose Porzellanmantelkrone. 
We s en: Wie der Name sagt, besitzt diese Porzellanmantelkrone keine Schulter, 

statt dessen in der von Le Gro empfohlenen Form einen sehr dunn auslaufenden 
Federrand (Abb. 83). 

Anwendung: Zum Ersatz von Zahnen Jugendlicher, deren Pulpa noch 
einen sehr wei ten Raum einnimmt, ferner bei sehr kleinen Zahnen, also dann, 
wenn die Anlage einer Schulter in allzu 
bedrohliche Nahe der Pulpa fiihren 
muBte und dadurch eine Devitalisation 
des Zahnes unausbleiblich ware. 

Plat ill 

Abb. 83.' Schulterlose Porzelianmantelkrone. 
, (Nach Le Gro.) 

Abb. 84. Stumpfpraparation fur die 
schulterlose Porzellanmantelkrone. 

(Nach Le Gro.) 

Praparation und Arbeitsmodell nach Le Gra. 
Der Schmelz der Krone wird moglichst vollkommen entfernt (Abb.84), 

Als cervicale Schmelzgrenze ist eine I mm unter und parallel zum Zahnfleisch
saum fuhrende Linie zu denken, bis zu der die Praparation im allgemeinen geht. 
Von dieser Grenze ab muG die Stumpfflache gegen die Schneide hin leicht 
konvergierend bearbeitet werden. Der endgultige Erfolg, namlich daB die Krone 
einen sog. wasserdichten VerschluB am Zahnhals erzeugt, hangt von der 
GIatte der praparierten Flache abo 

Der uns bekannte Ringabdruck soIl ringsum genau I mm unter den Zahn
fleischsaum reichen. Zur Herstellung des S-Modells legt man um den Ring
abdruck einen Wall und fullt den Hohlraum mit Amalgam aus. Der entstandene 
Amalgamstumpf zeigt eine Schulter, die jedoch nur vom Ringrand herriihrt 
und am naturlichen Stumpf auBerhalb des wirklichen Wurzelurnfanges liegt. 
Der Stumpf wird am Zahnhals mit einem sehr scharfen Schaber ganz leicht 
radiert (Abb. 85), damit nicht die spatere Porzellankrone um Platinfolienstarke 
zu weit ist. Bei Anfertigung der Matrize solI der Falz in der Gegend des Zahn
halses unterbrochen sein und die Verbindung der Folienfliigel an dieser Stelle 
verlotet werden, damit die Folie an dieser Stelle moglichst dunn gehalten wird. 
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Abb.85. Radierung des Stumpfmodells mit Schaber. (Nach Le Gro.) 

Beim Aufbau des Porzellans ist daran zu denken, daB die in der Matrize ab
gepragte Stufe am naturlichen Stumpf nur das gingivale Ende der Praparation 
darstellt und daB die innere Stufenkante die Grenze des feinen Federrandes 
zu bilden hat. 1st die fertiggebrannte Krone auf den Amalgamstumpf zuruck
gebracht, so wird der cervicaIe, auf der Stufe ruhende Rand der Krone mit 
scharfkantigem, tellerformigem Carborundstein zu einem Federrand beschliffen. 
Nach Einprobe im Munde und Ausgieichen von FehJern bringt man die bisher 
etwa 150 0 unter dem SchmeIzpunkt gehaltene Krone rasch zum Garbrand. 
Mit Rucksicht auf die Zartheit dieser Krone .muB die Entfernung der Folie mit 
groBter Vorsicht geschehen. Beim Einsetzen im Munde darf nicht zu viel Zement 

Abb.86. Verhaltnis zwischen Krone und 
Stumpf, schematisch dargestellt. 

(Nach Le Gro.) 

a b 
Abb. 87. Sagittalschnitte: 

a Prii.paration nach L e Gro, 
b muldenartige Randprii.paration. 

verwendet werden. Abb.86 zeigt schematisch das Dickenverhaltnis zwischen 
Krone und Stumpf. 

Andere Praparation fur die schulterlose Porzellanmante lkrone. 

Die schulterlose Porzellanmantelkrone Le Gro's stellt den Versuch dar, 
allein die normale Schmelzhul1e des gesamten Zahnes in Porzellan wiederzu-
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geben ohne Dentin zu opfern. Der sich am Ubergang zum Wurzelzement stark 
verjiingenden Schmelzzone muB infolgedessen an der Krone ein fast papier
diinner Federrand entsprechen (Abb.87a). FUr Metallkronen hat sich dieses 
Verfahren sehr gut bewahrt, ob jedoch dem Porzellan ein derartiger Federrand 
zugemutet werden darf bleibt noch abzuwarten. Auf Grund der schlechten 
Erfahrungen mit ii.hnlich gebrannten Porzellanfiillungen haben wir Versuche 
am Patienten mit derartigen Porzellanfederrandkronen bisher unterlassen. 
Den Rand der Krone lassen wir nicht so tief unter das Zahnfleisch gehen und 
stellen am Zahnhals eine muldenartige Ab£lachung her (Abb.87b), wodurch 
der Porzellanrand der Krone wesentlich kraftiger wird. Unter dem Kronen
anschluB bleibt somit noch eine Schmelzleiste stehen, die bei der Praparation 
keinesfalls verletzt werden darf. 

Nachdem das Zahn£leisch durch eine Guttaperchakrone etwa I mm zuriick
gedrangt wurde, schleifen wir rings um den Zahn etwa in Hohe des Zahnfleisch
saums eine £lache, durch die Schmelzschicht aber nur bis an das Dentin ragende 
Mulde, so daB wurzelwarts von ihr eine leicht angedeutete Kante entsteht, 
die kaum merklich, hochstens 1/2 mm unter der normalen Zahn£leischgrenze 
liegt. Von der anderen gegen die Schneide zu lieg"enden Kante dieser Mulde ab 
entfernt man den Schmelz incisalwarts, so daB der Stumpf nirgends unter sich 
gehende Stellen aufweist. Im iibrigen weicht die Praparation von der vorher
gehenden nicht ab und es mag geniigen, lediglich kurz auf die Mulde ein
zugehen. 

Die Herstellung dieser Mulde bezweckt: 
1. eine genau festgelegte Grenze der Praparation wurzelwarts zu erhalten, 

welche den Rand der herzustellenden Krone zuverlassig erkennen laBt, 
2. den Porzellanrand der Krone krii.£tiger zu gestalten. 
Den labialen Muldenteil stellt man mit kleinem im Handstiick von links 

nach rechts laufenden Carborundradchen her. Der Iinguale Muldenanteil wird 
entsprechend, mittels Winkelstiick, prapariert. Die Verbindung dieser lingualen 
und buccalen Mulde erzielt man an den Approximalflachen mit feinen, cylin
drischen Steinchen. Zur Schaffung einer moglichst gleichmaBigen Muldentiefe 
sollen aIle hierfiir benutzten Steinchen gleichen Durchmesser haben .. Vorher
gehende Separation der Nachbarzahne mit Guttapercha od. dgl. erleichtert 
die Praparation der Approximalflachen wesentlich. 

Verwendung einer fertigen Porzellanfront zur Herstellung der 
Porzellanmantelkrone. 

Eine Vereinfachung bei der Herstellung der Porzellanmantelkrone bildet 
die Verwendung einer fertigen Porzellanfront. Ein in Form und Farbe passender 
Zahn, eine Steele-Facette, wird auf dem Amalgammodell mit feinen Carborund
steinchen zurechtgeschliffen, so daB der gingivale Rand am auBeren Schulter
rand scharf anschlieBt, wahrend die Riickflache hohl geformt wird, so daB 
zwischen ihm und dem Kronenstumpf ein Zwischenraum bleibt (Abb.88). 
Nun bringt man, wie oben geschildert, die Platinfolie auf den Stumpf, befestigt 
daran die Facette mit Wachs in richtiger Stellung, hebt Facette nebst Folie 
vom Modell ab und bettet das Ganze so ein, daB die Porzellanfront nicht ver
schoben werden kann. Bei dem nun folgenden Auftragen der Porzellanmasse 
ist der Raum zwischen Kronenstumpf und Zahnriicken mit besonderer Sorg
faIt zu fiillen. Sodann wird der Kronenriicken modelliert. Die Porzellanmasse 
muB bis zur auBeren Schultergrenzlinie reichen, aber nicht dariiber hinaus, 
da sonat der RandschluB der fertigen Krone darunter leiden wiirde. Nach dem 
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Trocknen der Masse wird die Krone gebrannt. Wenn notig, kann man nach dem 
Abkiihlen nochmals Masse nachtragen. Meist reichen zwei Brande zur Fertig
steHung der Krone aus. 

Abb.88. Facette auf 
dem Amalgammodell 

aufgeschliffen. 
Abb.89. Hohlfacette nach Schroder fUr 

Porzellanman telkronen. 

Die von H. Kirsten beschriebene Hohlfacette nach Schroder eignet sich 
vorziiglich als Front fUr Porzellanmantelkronen, da die Facette infolge ihres 
Hohlruckens rascher anzuschleifen ist. Abb. 89 zeigt den Werdegang einer 
PorzeHanmantelkrone unter Verwendung der Schr6derschen Hohlfacette. 

Ausblick. 

Auf die Fehlerquellen wurde bei den einzelnen Kronentypen und Arbeits
stufen hingewiesen, so daB auf eine Zusammenstellung derselben aus Grunden 
der Raumersparnis verzichtet werden muB. Das fernere Schicksal der Porzellan
mantel krone solI uns noeh kurz beschaftigen und es drangt sich uns zunachst 
die Frage iiber das Verhalten der Pulpa unter diesen Kronen auf. 

Systematische Nachuntersuchungen von etwas mehr als 250 Porzellan
mantelkronen auf lebender Pulpa ergaben, daB in einem einzigen Fall Pulpa
nekrose aufgetreten war. Dieser MiBerfolg ruhrt zweifellos von zu tiefgehender 
Praparation her, zumaI es sich urn eine jugendliche Patientin (16 Jahre) handelte. 
Die Krone wurde mit kleinem Carborundstein lingual in der Gegend des Foramen 
coecum trepaniert und nach Wurzelbehandlung mit Goldinlay wieder ge
schlossen. Sorgfaltiger Schutz des freiliegenden Zahnbeins und vorsichtige 
Praparation werden einen derartigen MiBerfolg verhindern. 

Was die Haltbarkeit der Porzellankronen selbst betrifft, so sind bei richtiger 
Indikationsstellung, einwandfreier Praparation und nicht zuletzt bei sorgfaltiger 
Porzellanhandhabung die besten Erfolge zu erwarten. 

Von groBtem Interesse fiir uns sind die neuesten eingehenden Untersuchungen 
D. Mac Closkey's. Eine Anzahl Porzellanmanteikronen wurden mit Amalgam 
ausgefiillt, die freie Amalgamflache glatt gestrichen und das Ganze nach Erharten 
des Amalgams im Gnathodynamometer gepriift. Die folgende nach den Zahlen
angaben von Mc. Closkey hergestellte Tabelle I gibt eine Dbersicht der Be
lastungsergebnisse. 
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Zahnart 

2. Oberer Incisivus 
2." " 
Oberer Biscupis 

1. Oberer Indisivus 
1. " 
Oberer Molar 

" 
Durchschnittlich rund: 

1. 

Belastung in Pfund bei Bruch 

mit Schulter i schulterlos 

101 
2 

40 
50 

152 
250 

17 
75 
92 

30 
114 

30 
220 

143 28 

II. 

Bemerkungen 

mangelhafte 
Schulterpraparation 

Verhaltnis rund 5: 1 

Versuchsanordnung: Kronen auf Metallstumpf festzementiert. 1m Gnatho
dynamometer gepriift. 

Zahnart 

2. Oberer Incisivus 
Oberer Bicuspidatus 
Molar 
Oberer Bicuspidatus 
Molar 

1. '~berer Incisivus 
Oberer Bicuspidatus 

M~iar 
Durchschnittl. rund: I 

Bemerkungen 
Belastung in Pfund bei Brucheintritt 

mit Schulter I schulterlos 

172 
27 

197 
176 
199 

115 
65 5 mal gebrannt 
173 

110 
170 
191 

167 84 I Verhaltnis rund 2:1 

Wenn man mit dies en Tabellen die Angaben G. V. Blacks vergleicht: 
durchschnittlich aufgewandte Kraft beim Kauen von Fleisch 30-40 Pfund 

" " """" Zucker 65 '" 
so erkennt man ohne weiteres, daB die Schulterkrone den beim Kauakt aktiven 
Druck nicht nur aushi.i.lt, sondern weit groBere Kri.i.fteeinwirkungen ertri.i.gt. 

Andererseits beweisen diese Untersuchungsergebnisse aber auch, daB die 
schulterlose Porzellanmantelkrone nur eine Widerstandsfi.i.higkeit von 1/2-11s 
im Verhi.i.ltnis zu jener der Schulterkrone besitzt. Die Widerstandskraft der 
Schulterkrone wird durch mangelhafte Schulterpri.i.paration zwar vermindert, 
ertri.i.gtjedoch noch immer die beim Kaueneinwirkende Kraft. Die schulterlose 
Krone wird dagegen durchschnittlich schon durch wesentlich geringere Kraft
einwirkungen zerstort. 

Wir mussen deshalb auf Grund dieser Untersuchungen folgendes Ergebnis 
feststellen: Die schulterlose Porzellanmantelkrone erzielt ein genugendes 
Ergebnis nur bei besonders giinstigen Artikulationsverhi.i.ltnissen, wi.i.hrend die 
Porzellanmantelkrone mi t Vo lIs c h ul t er den natiirlichen Anforderungen 
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denkbar nahe kommt und dem vollen Kaudruck ausgesetzt werden dad, wobei 
selbstverstandlich fUr beide Kronen richtige Praparation, Porzellanbehandlung 
usw. Voraussetzung ist. 

4. Andere Arten von Porzellankronen. 
Der Vollstandigkeit halber sei noch kurz auf einige seltenere Kronenarten 

hingewiesen. Wiinsche hat zwei Typen beschrieben, die ringlose Porzellan
krone mit V ersenkkas ten und mit Versenkring. Erstere gewinnt ihren 
Halt durch einen ovalen schachtelartigen Kasten aus Platinblech, welcher in 
die Wurzel versenkt wird (Abb. 90). Bei der zweiten Kronenart wird statt des 
Kastchens ein ringformiges Platiniridiumband in die Wurzel versenkt (Abb. 91). 
Endlich sei noch die Porzellantubenkrone erwahnt (Abb.92), bei welcher 
der Wurzelstift fest in die Wurzel zementiert wird. Uber den aus der Wurzel 
ragenden Teil des Wurzelstiftes, der am besten kantig gestaltet wird, schiebt 

Abb.90. 
Versenkkastenkrone 
nach E. Wunsche. 
Wurzelpraparation 
und Platingerust. 

Abb.9l. 
Versenkringkrone 

nach E. Wunsche. 
W urzelprapara tion 
und Platingeriist. 

~ ..... ~ 
,3'-:"', . . "' t.':· ", 

Abb. 92. Porzellantubenkrone. Stift 
mit vierkantigem Zapfen in derW urzel 
befestigt. Rechts: Platinhiilse, welche 
genau auf den Zapfen paBt mit etwas 
ii berstehendem Deckel. 0 ben: Fertige 
Krone mit der eingebrannten Hulse. 

man eine genau passende Platinhiilse auf, die oben mit einem zur Verankerung 
des Porzellans etwas iiberstehendem Platindeckel abgeschlossen wird. Hulse 
und Deckel dienen als Gerust fur das Porzellan. 

II. Brficken und Platten mit selhstgebranntem 
Porzellan. 

Vorbemerkung: Zum Ersatz von ganzen Zahnen und Zahnfleisch bictet 
uns die Zahnersatzkunde zwei der Verankerung nach prinzipiell verschiedene 
Moglichkeiten, die Briicke und die Platte, deren Indikation grundsatzlich in 
den entsprechenden Abschnitten des Werkes erortert ist. Yom Standpunkt 
der zahnarztlichen Keramik aus bedarf es einer gemeinsamen Abhandlung beider 
Gebiete, da jede der nachstehenden keramischen Methoden zum Teil in gleicher 
Weise, sowohl fur· Briicken als fur Platten Anwendung findet. 
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Zur Verwertung der Porzellanmassen fUr Brucken und Platten steht uns 
cines der folgenden keramischen Verfahren zur Verfugung: 

1. Aufbrennen der Porzellanmasse auf ein der Brucke oder Platte ent
sprechendes Platingerust. 

Bei Verwendung nicht plastischer Massen arbeitet man somit nach dem 
Allens 'chen Prinzip, wie es fur die Porzellankronenarbeiten beschrieben ist. 

2. Herstellung eines Porzellanblocks, d. h. einer Frontflache aus nachge
ahmten Zahn und Zahnfleisch, welcher nur bedingt belastungsfahig ist und 
deshalb hauptsachlich als Verkleidung an Brucken und Platten befestigt wird 
(Abb.93a). 

3. Aufbau eines Porzellanvollkorpers, der voll belastungsfahig ist und als 
Brucke oder Platte (notigenfalls unter Zuhilfenahme einer Unterfutterung) 
verwendet wird (Abb.93b). 

a b 
Abb. 93. a Porzellanblock, 

b Porzellanvollkorper. 

Zum Bau von Brucken und Platten bedienen 
wir uns dieser Verfahren nach folgenden Gesichts
punkten. 

Fur kleinere Brucken ohne Zahnfleisch
ersatz konnen die Tragerkronen und Brucken
glieder aus Porzellan in gleicher Weise hergestellt 
werden wie die entsprechenden Porzellankronen 
nach dem Allen'schen Verfahren, unter Ver
wendung eines geeigneten Platingerusts. 

Fur alle anderen Bruckenarbeiten mitZahn
fleischersatz ware ganz allgemein das kera
mische Ideal die Vollporzellanbrucke, deren 
Porzellankorper auf einer zur Verankerung dienen
den Metallunterlage befestigt ist. Ihre Anwendung 
setzt ein gunstiges statisches Verhaltnis zwischen 
Starke und Lange des Porzellankorpers voraus. 
Sobald die StabiIitat fiir Porzellan zweifelhaft 
oder unzureichend erscheint, ist die Belastung 
einem geeigneten anderen Material zu uberlassen 
und das Porzellan nur zur Frontverkleidung als 
Porzellanblock auzufugen. 

Der Porzellanblock ist das technisch einfachere und darum gebrauchliche 
Verfahren, das, abgesehen von den erwahnten statischen Gesichtspunkten, 
auch dann in Betracht kommt, wenn die kosmetischen Vorziige einer Voll
porzellanbrucke nicht zur Geltung kommen. 

Fiir die Herstellung von Porzellanplatten geIten dieselben Erwagungen. 
Am Unterkiefer fertigt man zum Ersatz samtlicher Zahne eine 

gauze Platte mit Porzellanvollkorper an, die notigenfalls verstarkt werden 
kann. Kleinere Defekte lassen sich durch partielle Porzellanprothesen 
decken. Dieselben bestehen nur im Bereich des zu ersetzenden Defektes aus 
Porzellan: der ubrige zur Verankerung erforderliche Teil der Prothese wird aus 
einem geeigneten anderen Material hergestellt, welches zugleich als Porzellan
unterlage dient. Ublicher ist aus den oben erwahnten Grunden auch hier die 
Anwendung eines Porzellan blockes. 

Am 0 ber kiefer kann man zum Ersa tz sa m tlicher Zahne ganze Porzellan
platten wegen der geringen zulassigen Starke mit Aussicht auf praktische 
Verwendbarkeit nur durch Aufbrennen von Porzellan auf Platinbasis herstellen. 
Die wirtschaftlichen Bedenken und technischen Schwierigkeiten sollen uns 
nicht abhalten, diese an sich schonen Arbeiten unten eingehend zu wiirdigen. 
Gewohnlich bedient man sich zur Verankerung einer Gaumenplatte aus 
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geeignetem anderen Material. Den Zahn- und Zahnfleischersatz aus Porzellan 
kann man dann nach denselben Gesichtspunkten herstellen wie fUr den Ersatz 
am Unterkiefer beschrieben: in vollkommenster Weise als Prothese mit Porzellan
vollkorper, welcher auf der Gaumenplatte befestigt wird; oder in technisch 
einfacherer Weise unter Verwendung von BlOcken. Kleinere Defekte am 
Oberkiefer werden sinngemiW durch partielle Platten mit Porzellanvollkorper 
oder mit Blocken ersetzt. 

A. Briicken und Platten unter Anwendung einer Platinbasis. 

1. Ersatz mehrerer Zahne durch Brucken mit Porzellankronen. 
Beziiglich der kosmetischen Vorziige solcher Arbeiten und des technischen 

Prinzips gilt das fiir die Porzellankronen Gesagte. Andererseits setzt eine 
Porzellanbriicke mehr wie die bisher besprochenen Porzellanarbeiten giinstige 

Abb. 94. Dreigliedrige Porzcllanbriicke. 
Platingeriist mit Sattel undVerbindungssteg. 

Die Zahne sind montiert. 

Abb. 95. Porzellanbriicke im Querschnitt. 
Rechts: Langsschnitt. Anlage des Ver

starkungsbiigels. (Nach Evans.) 

Abb.96. 
Anlage der Horizontalbiigel. 

Abb. 97. 
Dieselbe Briicke .fertiggestellt. 

statische Verhaltnisse voraus. N ur bei weitem BiB kann ein hinreichend kraftiges 
Porzellan-Metallwerk geschaffen werden. Das Verhaltnis zwischen Porzellan 
und Metall muB ein optimales sein, d. h. Lange, Starke und Querschnitt des 
Metallgeriistes miissen eine hinreichend hohe Biegungsfestigkeit ergeben, welche 
das aufgebrannte Porzellan vor Uberanspruchung seiner geringen Elastizitat 
schiitzt. Bei kiirzeren Briicken und an Stellen geringeren Kaudrucks wird 
deshalb ein besserer Dauererfolg zu erwarten sein. Um etwa notwendige Re
paraturen vornehmen zu konnen, ist abnehmbaren Briicken der Vorzug zu geben_ 
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Das Platingeriist. 

Als Tragerkronen konnen aIle erwahnten Kronenarten in Betracht kommen, 
soweit sie ein Platingeriist besitzen. Bei der Herstellung von Sattelbriicken 
wird die Basis aus 0,5 mm starkem Platiniridiumblech dem Modell entsprechend 
gestanzt und dann so beschnitten, daB sie eine Gliederung erfahrt, welche genau 
der Grundflache der einzelnen aufzubrennenden Zahne entspricht. Eine Ver
starkung erzielt man durch einen Querbalken zwischen den beiden Pfeilern. 
Hierzu wird ein 1,6 mm starker Platindraht auf 1,3 mm platt gewalzt und so 
gebogen und zugefeilt, daB er der Platinbasis und den Wurzelkappen eng auf
liegt (Abb.94) und die WurzelstiftkOpfchen beriihrt. Dient eine Platinkrone 
als Briickenpfeiler, so muB das Ende des Verbindungsbiigels platt geschlagen 

Abb. 98. Oberkiefermodell mit vier noch 
stehenden Brtickenpfeilern. Die Eckzahne 
tragen Kappen mit Kantilen, die zweiten 

Molaren Kappen. 

Abb. 100. Brticke fertiggestellt. 

Abb.99. Das Platingertist mit aufgelOteten 
Eckzahnfacetten. 

Abb. 101. Brticke auf dem Modell. 

und rund um ihren Platinteil gefiihrt werden. 1st der Verstarkungsbiigel der 
Platinbasis und den Zahnen genau angelegt, so wird auch die Kontinuitat des 
spater zu schaffenden Porzellankorpers nirgends gefahrdet. Will man auf 
einen Sattel verzichten, so werden die Wurzelkappen der Pfeiler durch zwei 
kraftige Platiniridiumbiigel verbunden, von denen der eine etwa horizontal 
verlauft, wahrend der andere dem meist bogenformigen Zahnfleischdefekt an
gepaBt wird. Ein vertikaler Verbindungsbalken versteift die beiden Biigel 
(Abb. 95 u. 96). 

Nach Verlotung des Platingeriists (mit 25%igem Platinlot) werden die 
Zahne, welche lange kraftige Platincrampons haben miissen, aufgeschliffen, die 
Crampons dem Verstarkungsbiigel innig angebogen (vgl. Abb. 97), festgewachst 
und nach Einprobieren im Munde verlOtet. 

Abb. 97 zeigt eine fertige Briicke nach diesem Verfahren. 
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Auftragen und Brennen der Porzellanmasse. 
Die Wahl der Masse, die Farbgebung, das Auftragen geschieht wie im Ab

schnitt Porzellankroneri. beschrieben. Vor dem ersten Brand wird die Porzellan
masse in hinreichender Starke aufgetragen und alle Zwischenraume damit aus
gefUllt. Nach Evans ist selten mehr als dreimaliges Brennen n6tig. 

2. GroJ3ere Briickenarbeiten nach diesen Verfahren. 
SinngemaB lassen sich naturlich auch Zahnfleischsaume unter Verwendung 

von Rosaemail anfUgen. Auch lassen sich abnehmbare Brucken nach den ver
schiedenen im Abschnitt "Metallbruckenarbeiten" beschriebenen Verfahren her
stellen. So z. B. zeigt Abb. 98 ein Oberkiefermodell mit vier noch stehenden 

Bruckenpfeilern 73 137. Die beiden Molaren sind mit Kappen versehen, die 

beiden Eckzahne mit Wurzelkappen und Kaniilen. Abb.99 zeigt das fertige 
Metallgerust; die Brucke· hat zur Verankerung an den Molaren zwei Teleskop
kronen, an den Eckzahnen zwei Stiftzahne mit Wurzelring und Federstiften 
nach Riechelmann. Abb. 100 u. 101 zeigen die fertige Brucke. 

3. Briicken mit Porzellanmantelkronen. 
Die Porzellanmantelkrone als selbstandiger Bruckentrager kann nur fur 

kleine Brucken mit einem Anhanger bei gunstiger Artikulation in Anwendung 
kommen. Die Herstellung der Tragerporzellanmantelkrone weicht von jenem 
im Abschnitt "Porzellanmantelkronen" dargelegten· Verfahren nur darin a b, 
daB man an die Platinmatrize dieser Krone die Platinfolienunterlage fiir den 
Anhanger anlOtet und das Ganze zum ersten Porzellanaufbau und ersten Brand 
einbettet. 

Die praktische Bedeutung derartiger Brucken ist deshalb verhaltnismaBig 
gering, da man diesen kaum eine wesentliche Belastung zumuten darf. Zur 
Vermeidung etwaiger Kippung des Stutzpfeilers wird in den Porzellananhanger 
ein Kanal eingebohrt bzw. vorher ausgespart, in welchen ein Stift einzementiert 
wird, der in eine am Nachbarzahn entsprechend angebrachte Fuhrung zu gIeifen 
hat. 

Der Gedanke an eine ideale Porzellanbrucke nur aus Porzellanmantelkronen 
und Porzellanzwischengliedern bestehend, scheitert an der Zerbrechlichkeit des 
Porzellans in gr6Berer Ausdehnung. In der Porzellanmantelgoldbrucke werden 
wir eine diesem Ideal denkbar nahekommende Bruckenart dargestellt finden. 

Porzellan mantel-Gold brucke. 
Diese Bruckenart besteht aus Porzellanmantelkronen, welche von einem 

entsprechend ge£ormten Goldgerust getragen werden. Abb. 102 gibt die Ansicht 
des Modells eines Oberkie£ers, dessen in Verlust geratene 145 und Krone von 13 
zu ersetzen sind, Pulpa von ~ ist gesund. - -

16 ist wie fUr eine Mantelkrone prapariert, die Wurzel von ~ etwa I mm unter 
die Zahnfleischgrenze beschliffen und fur Stiftaufnahme vorbereitet. Das Modell 
wurde mittels Ringabdrucken (wie fUr Porzellanmantelkronen beschrieben) 
gewonnen, I! und ~ sind im Modell als Metallstumpfe eingelassen und konnen 
daraus entfernt werden (Abb. 103). 

Abb. 104 zeigt das Goldgerust in einem Stuck gegossen, mit Kappe fUr ~, 
Metallstumpf mit Wurzelstift fUr 11 und ferner die beiden zur Aufnahme von 
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PorzellanmanteIkronen gearbeiteten Goldstiimpfe fiir \45. In Abb. 105 be
findet sich dieses Goldgeriist in situ, bereit, die einzelhergestellten Porzellan
mantelkronen (Abb. 106) aufzunehmen, welche in Abb·. 107 aufzementiert zu 
sehen sind. Abb. 108 zeigt die fertiggestellte Briicke, vom Modell abgenommen. 

Abb. 102. Oberkiefermodell mit 
eingelassenen Amalgamstiimpfen. 

Abb. 104. Goldbriickengeriist. 

Abb. 106. Porzellanmantelkronen zum 
Einzementieren bereit. 

Abb.107. Porzellanmantelkronen auf 
Briickengeriist befestigt. 

Abb. 103. Dasselbe. Metallstiimpfe 
aus dem Modell entfernt. 

Abb. 105. Briickengeriist in situ. 

Abb. 108. Porzellanmantelgoldbriicke 
auf Modell. 

Die Porzellanmantel-Goldbriicke findet Anwendung, wenn fiir Goldgeriist 
und Porzellankronen geniigend Raum zur Verfiigung steht, so daB ein wider
standsfahiges Geriist geschaffen werden kann. Kronen fiir Briickenpfeiler mit 
lebender Pulpa sind wie fiir ManteIkronen vorzubereiten. Pulpalose PfeHer 
erhalten einen Goldaufbau mit Wurzelstift, der jenem bei der Praparation der 
PorzellanmanteIkronen fiir Zahne ohne Pulpa entspricht. 
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Die Platinmatrizen fur die Zwischenglieder mussen, um Formveranderungen 
zu vermeiden, zum ersten Brand eingebettet werden . Vor dem Einzementieren 
empfiehlt es sich, die Goldstumpfe mit Unterschnitten zu versehen. Da die 
Porzellankronen bei etwaiger Fraktur nach Abdruck im Munde Ieicht zu er
setzen sind, bildet diese Bruckenart gegenuber der Vollporzellanbrucke mit 
eingebranntem Platingerust einen beachtenswerten Fortschritt. 

4. Porzellanplatten mit Platinbasis. 
Wir beschreiben im folgenden die Herstellung ganzer Oberkieferprothesen 

mit Porzellanplatte, wozu das Verfahren mit Platinbasis unentbehrlich ist. 

Abb.110. 

Abb. lOB. Abb. Ill. 

Abb. ll2. Abb. 113. 
Abb.l09- 113. Begrenzungslinien fur Plattenersatz. (Nach Turner.) 

Andere Arbeiten nach diesem Verfahren erfordern dann keine besondere Be
sprechung mehr. 

Bezuglich der Anwendbarkeit eines ganzen Oberstucks aus Porzellan
Platin gelten dieselben allgemeinen Voraussetzungen wie bei der Goldplatte . 
Abgesehen von wirtschaftlichen Gesichtspunkten wird bei Platinplatten haufig 
das Gewicht Bedenken machen. 

Man stanzt oder preBt eine Platinbasis aus 0,4 mm starkem Platinblech, 
die den Gaumen bedeckt und an der AuBenseite des Kieferfortsatzes soweit 
reichen solI, wie nachher das kunstliche Zahnfleisch (Abb. 109- 113). Das hier
bei zu benutzcnde Gipsllludell wird zweckmal3ig an denjenigen Stellen des harten 
Gaumens, an denen man beim Abtasten ein straffes Anliegen des Zahnfleisches 
bemerkt, durch Auftragen einer dunnen Wachsschicht erhOht (in Abb. 114 
dunkel schraffiert), wahrend man dort, wo sich das Zahnfleisch wulstig und 
schlaff anfiihlt (in Abb. 115 etwas heller getont), ein wenig abradiert, um ein 
festeres Anliegen der Pro these zu ermoglichen . 
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Die Umrisse der Basisplatte mussen so verlaufen, dafl fUr das Ligamentum 
buccale und das Frenulum labii bzw. linguae von vornherein genugend Spiel-

~. . 
~f .~ ~ ~ 

__ .f:!1't:~ 

Abb.114. Abb.115. 
Abb. 114 und 115. ErhOhung (dunkel schraffiert) bzw. Radierung (heller getont) zur 

Beriicksichtigung des Zustandes der Gaumenschleimhaut. (Nach Turner.) 

Abb. 116. Gestanzte Platinplatte fiir den Oberkiefer. 

Abb.117. Abb. US. 
Abb.117 und lIS. Anloten eines Verstarkungsdrahtes mit Hilfe von Eisenklammern. 

raum bleibt, da eine spatere Korrektur an diesen Stellen die Schonheit der 
Arbeit mindern und die Prothese schwachen wurde (Abb.116). 
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Der Rand der Platinbasis wird so gewulstet, daB als AbschluB eine mit der 
konvexen Seite dem Zahnfleisch zugewandte, mit der offenen dem Porzellan 
zum Halt dienende Rinne entsteht. Ais RandabschluB - gleichzeitig auch zur 
erheblichen Versteifung der Basis - kann ein runder Draht in die umgestanzte 

Abb. 119. Abb. 120. 
Abb.119 und 120. Zahne fur Continuous gum-Arbeiten. 

Rinne hineingelegt und verlOtet werden. Man biegt dabei den Draht so, daB 
er zunachst an zwei beliebigen, aber benachbarten Stellen durch zwei Eisen
klammern fixiert der Rinne genau anJiegt, lotet ihn dort fest, biegt ihn weiter 
der Kurve der Rinne entsprechend, lOtet ihn dort wieder fest und schreitet 
so bis zum Ende fort (Abb. 117 und lIS). 

Abb.123. 

Abb.121. 

Abb.124. 

Abb.122. Abb.125. 
Abb. 121-125. Typische Zahnstellungen. (Nach S. S. White.) 

Die fur die Continuous gum-Arbeit gebrauchlichen Zahne besitzen nur 
einen langen Platinstilt, ihre Form bildet nicht nur die Krone, sondern auch 
die Wurzel des natiirlichen Zahnes nach (Abb. 119 und 120). 

Bei geringerer BiBhOhe lassen sich auch die gewohnlichen Zahne mit Platin
stiften und Diatorix fur die Porzellanarbeit gebrauchen. Die Kauflache muB 
dann mitmodelliert werden, falls man nicht anatomische Formen verwendet. 

Handbuch der Zahnhcilkunde. III. 3. A. 58 
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Die Zahne werden auf der Platinbasis im Artikulator aufgesteHt und mit Wachs 
befestigt. Gerade bei Verarbeitung der Continuous gum-Zahne hat man die 
:Moglichkeit durch die SteHung der einzelnen Ziihne dem GebiB einen indivi
duellen Charakter zu verleihen. Beistehende Abbildungen veranschaulichen 
einige charakteristische Stellungen. 

Die Abb. 121 und 122 zeigen ein GebiB, bei dem die Aufstellung und die 
allgemeine Form wohl proportioniert ist. Sowohl die Umrisse wie auch die 
Hocker zeigen runde Konturen. 

Abb.123 zeigt eine haufig vorkommende Anordnung der Schneidezahne, 

Abb.126. Abb.127. 

Abb.128. 
Abb.126-128. Verbindungsstege an Platinplatten zur Montierung der Zii.hne. 

(Nach Le Cron.) 

wobei sich die seitlichen Schneidezahne ein wenig schrag gegen die zentralen 
legen. Die Schneidekanten sind etwas abgeschliffen, urn eine geringe Ab
nutzung der Ziihne zu imitieren, so wie sie im Alter zwischen 25 und 30 Jahren 
haufig vorkommt. 

Abb. 124 zeigt ein GebiB fur einen etwa 50 jahrigen Patienten; die Zahne 
erscheinen stark abgekaut. Die Anordnung im Zahnbogen ist fast regelmaBig. 

Abb. 125 zeigt die Schneidezahne infolge unregelmaBigen Aufbisses weit 
vorgedrangt, ein Zustand, der haufig zur Beobachtung gelangt, sobald der 
Patient die vierziger Jahre uberschritten hat. Die Bicuspidaten und Molaren 
sind so weit abgekaut, daB die oberen Schneidezahne durch die unteren aus der 
Reihe gedrangt wurden. In den drei letzten Fallen ist vorausgesetzt, daB die 
Zahne den Verhaltnissen entsprechend geschliffen sind. 

Beim Aufstellen der Zahne ist zu beachten, daB zwischen je zwei Zahnen 
ein Abstand bleibt, der mindestens Papierstarke betragt. 
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Nun sichert man sich durch einen GegenguB aus Gips, der notigenfalls 
in mehreren Teilen hergestellt werden muB, die Moglichkeit, die einmal gewahlte 
Zahnstellung wieder zu finden. Unter den Crampons der aufgestellten Zahne 

Abb. 129. Abschlul3streifen der 
Platinplatte. (Nach Le Cron.) 

wird ein starker, runder Platindraht 
angebracht, iiber den die Crampons 
gebogen werden. Dieser Platindraht 
wird wiederum durch Drahtbiigel und 

Abb. 130. Zum Loten eingebettetes Stiick 
im Querschnitt. Bei a: Abschlul3streifen 

fiir das Porzellan. 

Stege mit der Platinbasis verbunden. Die Abb. 126-128 zeigen derartige 
Verbindungsteile. An Stelle des starken runden Platindrahtes kann auch ein 
den Alveolarkamm der Platin
basis mit den Crampons ver
bindender Streifen Platinblech 
benutzt werden. 

Willmandieganze Gaumen
flache der Platinbasis email
lieren, so muB dieselbe vorher 
angerauht und dem hinteren 
Platinrand ein schmaler un
gewulsteter Platinstreifen als 
AbschluB aufgelOtet werden 
(Abb. 129). SoIl die Gaumen
flache nicht mit Schmelz be
deckt werden, so lotet man 
palatinal von den Zahnen 
einen AbschluBstreifen an (vgl. 
Abb. 130 bei a), der zur Be
£estigung und zum AbschluB 
der Porzellanmasse dient. 

Man setzt nun noch einmal 

Abb. 131. Platinplatte mit montierten Zahnen zur 
Priifung der Zahnstellnng im Artikulator 

(Nach Le Cron.) 

aIle Teile des Platingeriistes einschlieBlich der Zahne mit Hilfe des vorhandenen 
Gegengusses zusammen. Nachdem man sich davon iiberzeugt hat, daB aIle 
Beriihrungsflachen einander anliegen und aIle Teile sich in richtiger StelIung 
befinden, werden sie mit Wachs fixiert und das Ganze eingebettet. 

Abb. 130 zeigt das eingebettete Stiick im Querschnitt. Nach Erharten der 
Einbettungsmasse wird das Wachs ausgebriiht und Platinlot oder Feingold 
auf die Beriihrungsflache gelegt, das Ganze langsam vorgewarmt und ohne 
Zuhilfenahme von Borax zu Ende geIOtet. Nach vollstandiger Abkiihlung wird 

58* 
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sodann die Einbettungsmasse entfernt, das Platingeriist in den Artikulator gesetzt 
und die Zahnstellung noch einmal gepriift und not.igenfalls berichtigt(Abb. 131). 

Abb.132. 

Nachdem das Platingeriist sorgfiiltig 
gesaubert ist, wird die Porzellanmasse 
aufgetragen. Nach dem ersten bis zur 
Hohe der vollen Konturen vorgenom
menen Auftragen der Masse macht man 

Abb.133. 
Abb. 132 und 133. Radiare und interjugale Einschnitte in der aufgetragenen 

Porzellanmasse. (Nach Le Cron.) 

auf der Gaumenseite radiare und auf der Zahnfleischseite interjugale Ein
schnitte, um der Schrumpfung der Porzellanmasse in der Brennhitze zu 
begegnen (Abb. 132 u. 133). 

Abb.134. Abb.136. 

Abb.135. Abb.137. 
Abb. 134-137. Die Abb. 134, 135 und 137 zeigen fertige Continuous gum-Arbeiten, 
wahrend das Unterstiick in Abb. 136 noch etwa 3 Brande bis zur Fertigstellung benotigt. 

Das Einbrennen der Masse wird wie bereits beschrieben durchgefiihrt. Man 
brennt zuerst bis zum biskuitartigen Aussehen der Masse. 
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Nach dem letzten Auftragen oder vor dem letzten Brande modelliert man 
sorgfiiJtig aIle Konturen heraus und wulstet den Zahnfleischrand mit einem 
feinen Spatel. Man brennt nun wiederum bis zum biskuitartigen Aussehen, 
kontrolliert die Modellierung und brennt, wenn nichts mehr nachzutragen ist, 
das Stuck zu Ende. Als Deckschicht tragt man zum SchluB Rosaemail auf, 
das etwas weniger Temperatur benotigt als die Grundmasse und brennt nun 
endgultig fertig. Die Abb. 134-137 zeigen derartig hergestellte Arbeiten. 

Der Porellanaufbau wird wesentlich erleichtert durch Verwendung plasti
scher Masse. 

B. Briicken Ulld Plattf'n unter Allwendullg 
selbstgebrannter PorzellanblOcke aus plastischer Masse 

nach A. Gutowski. 
Vorbemerkung: Die Stabilitat einer Porzellanarbeit ist, wie schon erwiihnt, 

von der Starke und Lange des Porzellankorpers abhangig. PorzellanblOcke 
von der gewohnlichen Starke haben nur ein bedingtes Belastungsvermogen 
und werden demgemaB moglichst den Kauwirkungen entzogen. Immerhin 
muss en sie so kraftig sein, daB sie ein gewisses Minimum an Beanspruchung, das 
sich auch bei bester Konstruktion nicht vermeiden laBt, auszuhalten vermogen. 
Die Starke des Porzellankorpers ist durch die Verhaltnisse im Mund gegeben, 
dagegen steht die Lange desselben in unserem Belieben. Gewohnlich empfiehlt 
es sich nicht, Blocke mit mehr als 4 bis 6 Zahnen anzuwenden, weshalb man 
groBere Prothesen besser in zwei oder notigenfalls in drei Block0 von genannter 
GroBe einteilt. Die Fugen ordnet man in geeigneter Weise an, z. B. distal von 
den Eckzahnen. Wenn das Lippenbandchen nahe an die Zahne heranreicht, 
liegt die Fuge am besten in der Medianlinie. 

Mehr als sechszahnige Blocke sind nur gelegentlich brauchbar, wenn die 
Artikulationsverhaltnisse einen besonders kriiftigen Porzellankorper zulassen 
und die Form des Kieferbogens das Anmontieren des Blocks ohne Zwang er
moglicht. 

Die Befestigung der PorzellanblOcke wird am Ende des Abschnitts naher 
erortert. Hier sei nur so viel vorweggenommen, daB die Stabilitat der Blocke 
durch Einfassung mit dem zur Verankerung verwendeten Material (Kautschuk) 
oder Metall) erhoht werden kann. Wo derartige Verstarkungen der BiBhohe 
noch moglich sind, gestatten sie ebenfalls die Verwendung mehrzahniger Blocke. 

Wir schildern zunachst das gebrauchlichste Verfahren unter freihandiger 
Herstellung einer GipspreBform; sodann die Verwendung der kleinen Cuvette 
von A. Gutowski, wodurch das Pressen insofern erleichtert ist, als ein exakter 
SchlnB der einzelnen Teile der Hohlform moglich wird. An dritter Stelle soIl 
noch ein Verfahren beschrieben werden, welches im Gegensatz zu den bisher 
beschriebenen, bei ldeinen BlOcken bis zu vier Zahnen, das Brennen von Grund
masse und Rosaemail in einem einzigen Brande gestattet, welches zwar etwas 
hohere technische Fertigkeiten erfordert, aber den Vorzug der Zeitersparnis hat. 

Die Herstellung von BlOcken mit mehr als sechs Zahncn weicht nur insofern 
ab, als die Anfertigung der Hohlform komplizierter ist und eine besonders 
gegliederte Cuvette erfordert, wie sie flir die praktisch wichtigen Prothesen 
mit Porzellanvollkorper beschrieben wird. Wir besprechen diese Blockarbeiten 
daher erst im nachsten Abschnitt im AnschluB an die Beschreibung der Cuvette. 

Ausgangsmaterial: Mit Rucksicht auf die Wichtigkeit dieser Arbeiten, 
die eine besondere keramisehe Ausrustung erfordern, geben wir an dieser Stelle 
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eine Zusammenstellung der speziell zur Verarbeitung plastischer Massen er
forderlichen Ausgangsmaterialien und Instrumente. 

AuBer einem Schmelzofen benotigt man: 
1. Die Grundmasse. Sie hat die Form eines weiBen Pulvers. Nach Durch

mengung mit Wasser in einer Reibschale wird sie formbar, wie nachstehend 
beschrieben modelliert und getrocknet. Durch Einbrennen erhiiJt sie die Eigen
schaften fertigen Porzellans. 

2. Verschieden abgetonte Rosaemaile. Diese kommen ebenfalls in Pulverform 
in den Handel und werden mit Alkohol zu diinnem Brei angeriihrt. Auf die 
Grundmasse aufgetragen verleihen sie dieser die gewUnschte Zahnfleischfarbe. 

Abb. 138. Instrumentensatz nach A. Gutowski: Sonde, Spatel, Blockpinzette, spitze 
Pinzette, Glaspinsel, Marderpinsel und Hornspatel. 

3. Die Fixiermasse. Sie hat denselben Ausdehnungskoeffizienten wie 
die Grundmasse, geht beim Erhitzen keine Verbindung mit dieser ein und dient, 
mit Wasser knetbar angeriihrt und getrocknet, dazu, den Block beim Aus
arbeiten und Einbrennen vor Formveranderung und Zerbrechen zu bewahren. 

4. Quarzsand. Er wird als bekanntes im Feuer indifferentes Unterlage
mittel verwendet. 

5. Kommen zur Anwendung: Einbettungsmasse, Alkohol, Glycerin 
und als Isoliermittel Vaselin und Talku m. 

6. Instrumente zur Verarbeitung der Masse s . Abb.138. AuBerdem 
Reibschalen, Olpapier, Zinnfolie als Isoliermaterial, Nickelblechunterlage und 
Nickelring zum Einbrennen des Blocks, ferner eine eiserne Muffelpinzette von 
etwa 30 cm Lange. 



Herstellung von PorzellanblOcken ohne Cuvette. 919 

1. Herstellung von Porzellanblocken ohne Cuvette. 
Vor dem Modellieren des Blocks muB das Gipsmodell an der Grenze zwischen 

dem zu ersetzenden Defekt und dem beiderseits benachbarten Zahnwulst etwa 
1/2 mm in die Tiefe und P /2 mm in die Breite ausradiert werden. Rierdurch 
wird die Schrumpfung der Grundmasse berucksichtigt und der kosmetisch 

Abb. 139. Modell mit Vor- und Ubergu13. Letzterer reicht bis an die Crampons. 

so wichtige exakte RandschluB des Blocks vorbereitet. Der Block wird nun 
in Wachs geformt, wobei zu beachten ist, daB seine AnschluBrander, soweit 
sie spater sichtbar werden, nicht wulstartig abgerundet, sondern £lach nach 
der naturlichen Umgebung hin verlaufend modelliert werden. Der Zwischen
raum zwischen den Zahnen solI mindestens Papierstarke betragen. 1m ubrigen 

Abb. 140. Vor- und Ubergu13 vom Modell abgenommen. 

hat man sich wie sonst nach den anatomischen Verhaltnissen zu richten, wo
bei wir besonders darauf hinweisen mochten, daB die nachste Umgebung des 
Zahnes, namlich die Wolbung des Zahn£leisches urn den Zahnhals und die Form 
und Rohe der Papillen den natiirlichen Verhaltnissen moglichst nachzubilden 
ist. Nach dem Anpassen im Munde wird der Wachs block auf dem Gipsmodell 
festgeklebt . Nun wird ein GipsvorguB hergestellt, welcher nach vorne ab
nehmbar ist und die Schneiden der Zahne eben einfaBt, ohne auf den Zahn
riicken iiberzugreifen. Zuvor miissen am Gipsmodell alle das Abnehmen des 
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Vorgusses storenden Partien entfernt und andererseits einige die spatere Lage 
des Vorgusses sichernde Vertiefungen eingeschnitten werden. In gleicher Weise 
wird sodann der VorguB beschnitten und mit Fiihrungsrinnen versehen, worauf 
ein nach oben abnehmbarer, auf der lingualen Seite bis an die Crampons 
reichender fiberguB angefertigt wird (Abb.139). Nach dem Erharten nimmt 
man fiberguB und VorguB ab (Abb. 140), entfernt das Wachs und reinigt die 
Zahne. Dann wird die RohIform wie fUr die Rerstellung einzelner Zahne be
schrieben (s. S. 871), im Bereich von Zahnfleisch und Zahnhalsen durch Aus
legen mit Zinnfolie glatt isoliert (Abb. 141 u. 142). Die Zahne werden jetzt 
an ihre zugehOrige Stelle im VorguB gebracht und der fiberguB, der ihnen 
weiteren Halt verleiht, auf den Vorgull gesetzt (Abb. 142). Dann fullt man 
die Rohlung im Vorgull mit knetbar angeruhrter Grundmasse sorgfaltig aus, 
wobei man besonders die Gegend der Zahnhalse berucksichtigen, andererseits 
die Stellung der Zahne wahren mull. Die Grundmasse darf die Grenzen des 
anzufertigenden Blockes nicht uberschreiten. Nun fugt man das Gipsmodell 

Abb. 141. Modell mit ZiIlllfolie isoliert. Abb. 142. Die Zahne ruhen in dem mit 
Zinnfolie isolierten V orguB und werden 
vom UberguB in ihrer Lage gehalten. 

vorsichtig ein und preBt die so vereinigten Teile mit der Rand kraftig zu
sammen. fiberschiissige Masse quillt jetzt aus der schma.len Spalte an der 
Lingualseite hervor und wird abgetragen, etwa fehlende Grundmasse wird auf 
demselben Wege nachgestopft. 

Nun folgt ein sorgfaltiger Trocknungsprozell bei etwa 800 C in drei Etappen 
von je 10-15 Minuten: 1. Erwarmung des Blocks mit der ihn umgebenden 
Gipshulle. 2. Entfernung des Modells und weiteres Trocknen des Blocks, der 
noch auf Vor- und tJbergull ruht und mit letzterem auf die erwarmte Unterlage 
gelegt wird. Rierdurch wird das Trocknen beschleunigt und das Modell vor 
Ritzeschaden bewahrt. 3. Vorsichtige Entnahme des Blocks aus dem Gips
vorgull, an den ihn beiderseits noch anhaftenden Folien, Lagerung auf etwas 
Sand und Beendigung der Trocknung. Das Entweichen von Wasserdampf 
gibt einen gewissen Anhalt fur den Trocknungsgrad. 

Nach der Abkiihlung zieht man die Folien von dem vorsichtig in den Fingern 
gehaltenen Block mit der Pinzette ab und befreit zunachst nur die Zahne mittels 
Spatel, Sonde und Glasburste (Abb. 143 u. 144) peinlichst von der iiber
schussigen Grundmasse. 

Um dem Block fur die erforderliche weitere Ausarbeitung mehr Festigkeit 
zu geben, andererseits ein Verziehen beim Brennen zu verhuten, muB er, soweit 
es sich nicht um kleine Arbeiten handelt, fixiert werden. Hierzu bringt man die 
Fixiermasse mit Wasser auf plastische Konsistenz, formt daraus einen etwa 
bleistiftdicken, der Zahnreihe entsprechend gekriimmten Wulst, legt ihn zur 
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leichteren Abhebbarkeit auf Olpapier und druckt dann den Block mit den 
Schneiden vorsichtig hinein, aber nur so weit, daE die Fixiermasse nicht die 
Grundmasse beriihrt. Die etwas auseinandergewichene Fixiermasse streicht 
man an die Zahne, namentlich die distalen gut an, stellt den Block mit der 
Grundmasse vorans in Sand (Abb. 145) und trocknet die Fixiermasse durch 
energisches Erwarmen im Trockenofen grundlich aus. 

Die zum Block geformte Grundmasse hat durch die bis ins 1nnerste erfolgte 
Trocknung eine hohe Koharenz ihrer einzelnen Teilchen und damit eine Stabilitat 
erlangt, welche, durch das Fixieren noch erhoht, zartes Ausarbeiten moglich 

Abb.143. 

Abb.I44. 
Abb. 143 und 144. Ausarbeiten des gepreBten Blocks mit Spatel und Sonde. 

macht. Der Block wird ohne Druck in den Fingern gehalten und die iiber
schiissige Masse mit feiner Nickelsonde und Spatel abgetragen. Um nicht 
Randpartien abzureiBen, muE man dabei von den Kanten nach der Mitte hin 
arbciten. 1st trotzdem etwas abgebrochen, so laBt sich ganz dunn angeriihrte 
Grundmasse mittels eines weichen Haarpinsels nachtragen. Urn scharfeRander 
und rauhe Oberfliichen zu gliitten, bedient man sich eines Sandpapierscheihchens 
feinster Nummer, welches in einen Feilkloben eingespannt wird (Abb. 146). 
Die Unterstiitzung nur an einem Punkt giht der Feilflache so viel Elastizitat, 
daB der Block vor gefiihrlichem Druck bewahrt bleibt-. Mit einiger tibung kann 
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man die Gegend der Juga alveolaria, die InterdentalpapilJen und aIle sonstigen 
Formen auf diese Weise ganz den jeweiligen VerhaJtnissen entsprechend hervor-

Abb. 145. Trocknen der Fixiermasse. 
Der Block ruht in Quarzsand. 

Abb. 146. Feine Ausarbeitung des fixierten 
Blocks. 

heben. Zuletzt sind noch die Crampons von Masse zu befreien, doch darf die 
Verbindung zwischen Zahnen und Block ja nicht geschwacht werden. Vor Be-

Abb.147. -aber den auf einer 
N ickelblechunterlage stehenden 
Block wird ein Nickelring gestiilpt. 

ginn des Ausarbeitens kann der Block bis zu 
schwacher Rotglut erhitzt werden, wodurch er 
eine groBere Festigkeit erlangt, was das Aus
arbeiten wesentlich erleichtert. Hat man noch
mal von allen Seiten den Block kritisch ge
mustert und Fehler notigenfalls verbessert, so 
entfernt man, am besten mit Luftblaser und 
feinsten Glaspinselchen allen Grundmassestaub 
von der Fixiermasse und von den Zahnen, da 
dieser sonst spater an die Zahne anschmilzt 
und rauhe Stellen hinterlaBt. Dann stellt man 
das Stuck auf eine Nickelunterlage, stulpt einen 
Nickelring daruber, fiiIlt den Zwischenraum 
von Block und Ringwand behutsam mit Quarz

sand an (Abb. 147-149), so daB der einzubrennende Block keinen Spiel
raum mehr hat und setzt auf den Sand einen Probekegel. 

Abb. 148. Abb. 149. 
Abb.148 und 149. Behutsames Einbringen von Quarzsand zwischen Block und Ring. 

Nun wird das Ganze in den Brennofen gebracht und langsam erhitzt bis 
zur Schmelztemperatur. Wahrenddessen wird der Probekegel mit einer Muffel
pinzette ofters hervorgeholt. Zeigt er Transparenz und Glanz, so ist Garbrand 
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erreicht und man loscht den Of en. Der Block darf erst nach langsamer Ab
kuhlung herausgenommen werden. Sand und anhaftende Fixiermasse werden 
mit Horn- oder Achatspatel, Gla'3pinsel und Alkohol entfernt (Abb. 150). 

Um dem Block die gewunschte Zahnfleischfarbe zu geben, ruhrt man passendes 
Rosaemailpulver zu dunnem Brei an und tragt es in gleichmiiBig dunner 
Schicht auf den Block auf, wobei 
der Block zweckmit13ig mit einer 
besonders gebauten Pinzette (vgl. 
Abb. 138) gehalten wird (Abb. 151). 
Das gleichmiiBige Auftragen wird 
erleichtert durch zeitweise den 
Block erschutternde, sageartige Be
wegungen mit dem gerauhten Spatel 
an der Pinzette (Abb. 152). 1m 
durchfallenden Licht zeigen helle 
oder dunkle Flecken an, wo die 
Emailschicht zu dunn oder zu dick 
aufgetragen ist. An solchen Stellen 
wird das Email mit Alkohol be-

Abb. 150. Der gebrannte Block wird vor seiner 
Rosa-Emaillierung von etwa anhaftendem 

Quarzsand mittels Glasbiirste bcfreit. 

feuchtet und mit dem Pinsel verstrichen, weggenommen oder verstarkt. Die 
Zahne sind von etwa anhaftendem Email zu befreien. 

Als Unterlage beim Brennen dienen einige Stuekchen der vorher verwandten 
Fixiermasse auf einem Nickelblech. Der mit Rosa gleichzeitig emaillierte Probe-

Abb. 151. Auftragen des Rosaemails 
mit Marderpinsel. 

Abb.152. Verteilung des Rosaemails durch 
Erschiittern mitdem gerieften Spa tel , wobei der 
Block von der Blockpinzette gehalten wird. 

kegel wird mit eingebrannt. Garbrand ist erreicht, wenn das Rosa des Probe
kegels Glanz zeigt. Naeh langsamer Abkiihlung kann der fertige Block dem 
Ofen entnommen werden. 

Durch Mischung der vorratigen Rosaemaile lassen sich aHe vorkommenden 
Zahnfleischfarben erzielen. VOl' dem Emaillieren des .Blocks steHt man zweck
maBig kleine Farbproben an, indem auf kleine Streifen aus gebrannter Grund
masse die verschiedenen Rosaemaile bzw. deren Mischungen aufgebrannt 
werden. 
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SolI dem Zahnfleisch granuliertes Aussehen verliehen werden, so wird 
das Email nicht so glatt und gleichmaBig aufgetragen und der Brand unter
brochen kurz bevor Hochglanz erreicht ist. 

Die Herstellung eines Blockes von mittlerer GroBe nach diesem Verfahren 
dauert bei maBiger Ubung durchschnittlich 41/2 Stunden. Davon kommen etwa 
80 Minuten auf tatsachliche Arbeit, der Rest auf Trocknen und Brennen. 

2. Herstellung kleinerer Blocke mit der Cuvette. 
Blocke bis zu 6 Zahnen konnen auch unter Verwendung einer von A. Gu

towski angegebenen sehr handlichen Cuvette (Abb.153) hergestelIt werden. 

c 

t\, 

Abb. 153. Kleine Gutowski-Cuvette, a und b Seitendosen, 0 und d MU8ohelteile, e Sohraube 
zum Festklemmen der Musohelteile gegeneinander. 

Abb. 154. Der in Waohs modellierte Block, in der Cuvette eingebettet. 

Diese besteht aus zwei Seitendosen a und b auBen und zwei Muschelteilen 
c und d innen, welche urn eine gemeinsame Achse drehbar angeordnet sind. 
Die Muschelteile c und d konnen durch eine Schraube e geschlossen werden. 
Wenn der Block, wie angegeben, modelliert ist, flilIt man Muschelteil emit 
Gips und stelIt den Wachs block darin senkrecht iiber der Trennungslinie der 
beiden Muschelhalften so auf (Abb. 154), daB die Lingualseiten seiner Zahne 
bis an die Crampons im Gips verschwinden, wahrend ihre Frontflachen, dem 
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Muschelteil d zugekehrt, vom Gips freibleiben. Nach Erhart:m und 1solieren 
mit Vaseline werden c und d zusammengeschraubt und auch die leere Muschel
halfte d bis zu 3/4 del' Zahnlange mit Gips gefiillt. Gegen den Rand del' ge
schlossenen Muschel mul3 der Gips schrag abwiirts verlaufen, damit die Cuvette 
spater geoffnet werden kann. 

1st del' Gips erhartet, so wird in der Seitendose a ein Vorgul3 hergestellt, 
indem man sie mit Gips fum und die andere Kuvettenhalfte samt Wachs block 
dagegen druckt. Ebenso wird zuletzt unter kriiftigem Schlul3 der ganzen Cuvette 
ein Gegengul3 in der Dose c angefertigt. 

Nach 0ffnen der Cuvette und Entfernung des Wachsblocks werden die 
Gegengusse in a und b mit ZinnfoJie isoliert, die zuvol' gut gereinigten Zahne 
wieder an ihre Stelle gebracht und durch Festklemmen der inneren Muschel
teile c und d fixiert . Nun wil'd die Muschel an die Seitendose b, welche die 
Front abgeben solI, gebracht, die Grundmasse eingefiihrt und nach Schliel3en 
del' Cuvette geprel3t. 

Nach der Pressung folgt die Trocknung des Blocks erst innerhalb del' ge
schlossenen Cuvette, dann nach 0ffnen einer Seitendose und zuletzt nach dem 
Herausnehmen. AIle nicht naher ausgefuhrten Einzelheiten und die weitere 
Verarbeitung erfolgen genau wie beim ersten Verfahren. 

3. Vereinfachtes Verfahren zur Herstellung von 1- 4zahnigen 
BlOcken in einem Brand. 

Der Block wil'd lmnstgerecht namentlich auch auf der Ruckseite modelliert, 
insbesondere die Crampons und ihre Umgebung sorgfaltig herausgearbeitet, 
weil eine Bearbeitung del' geprel3ten Grundmasse 
auf ihrer Riickseite VOl' dem Einbrennen nicht 
moglich ist. Dann ruhrt man die Einbettungs
masse zu einem dicken Brei an, bringt diesen auf 
eine Nickeluntedage und bettet darin den Wachs
block liegend ein (Abb. 155). Die Schneiden del' 
Zahne sind mit Einbettungsmasse zu uberbauen. 

Nach dem Erharten und 1solieren mit Talkum 
odeI' Vaselin wird ein Gipsaufgul3 gemacht und 
nach dessen Erharten und Abnahme des Wachs 
ausgegossen. Die Zahne bleiben an Ort und Stelle. 
Die Unterlage aus Einbettungsmasse wird nun 
mit Wasser gesattigt, urn del' unmittelbar auf
zutragenden Grundmasse keine Feuchtigkeit zu 
entziehen und so ihre Plastizitat zu beeintrachtigen. 
Nach dem Einbringen prel3t man die Grundmasse 
unter Andrucken des mit Zinnfolie isolierten Auf
gusses. Dann wird del' noch feuchte Block nach 
Entfernung del' Zinnfolie, auf seiner Unterlage 
ruhend, mit Spatel und Sonde von iiberschussigem 

Abb. 155. Herstellung eines 
Blocks in einem Brand: In 
Einbettungsmasse gebetteter 
Block, oben: Aufgu13 aus Gips. 

Material befreit und geglattet. J etzt tragt man unmittelbar auf die Grundmasse 
angerUhrtes Rosaemail auf.lal3t den Block auf seiner Unterlage hinreichend 
trocknen und beendet dann die Arbeit durch einmaliges Einbrennen. 

Da die Grundmasse einen etwas hoheren Schmelzpunkt als das Rosaemail 
hat, mul3 man sich (mittels eines Probekegels) bzgl. des Garbrandes nach del' 
ersteren richten. Das Rosaemail wird dabei etwas ubel'hitzt und farbschwacher. 
Deshalb ist von vornherein ein in del' Farbe etwas dunkleres Rosa zu wahlen. 
Bei einiger "Ubung wird die Wahl des Rosa und das Auftragen auf die feuchte 
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Grundmasse keine ernsten Schwierigkeiten bereiten und man spart durch diese 
Modifikation Material und kiirzt die Dauer der Anfertigung abo 

4. Die Anwendung der PorzellanblOcke fiir Briicken und Platten. 
1. Zur Herstellung von Briicken werden zunachst die Tragerkronen fertig

gestellt, auf ein Modell iibertragen und sodann die Zahne aufgesetzt. Um 
das Porzellan dem Kaudruck zu entziehen, schleift man die Zahne vor dem 

Abb. 156. Winklige Biegung der 
Crampons. 

Abb. 157. Briickengestell auf dem Modell. 
Kastenformige Aussparungcn zur Aufnahme 

der winklig gebogenen Crampons. 

Abb.158. Fertige Briicke auf dem 
Modell. 

Abb. 159. Modifikation der Verankerung von 
Steele - Facetten a.m Metallkorper. Das 
Briickengestell ruht auf dem Modell, dariiber 
der fertige Block mit Steele-Facetten. Rechts 
oben : Einzelner vergroBerter Meta.llriicken 
mit plattenformigem Schieber und Schneide-

einfassung. 

Abb. 160. Dieselbe Briicke auf dem Modell, 
die Schneiden sind etwas mit Gold eingefaBt. 

Aufsetzen an ihrer Lingualseite nach der Schneideflache zu schrag ab und er
moglicht so eine Einfassung oder wenigstens Verstarkung durch den Metall
riicken. Beim Schutzplattenverfahren unterbleibt das Abschleifen. 

Dann modelliert man den Block in Wachs dem Zahnfleisch entsprechend, 
wobei das S. 919 ff. Gesagte zu beachten ist. Nach dem Einprobieren im Munde 
wird der Block wie beschrieben in Porzellan aufgebaut. 

SolI im besonderen Fall der Porzellanblock mit Metall eingefaBt werden, 
so muB dieser um die Metallstarke diinner angefertigt werden. Hierzu wird 
das Modell an der entsprechenden Stelle mit einer der spateren Metalldicke 
entsprechenden Wachsschablone iiberzogen und djese mit Zinnfolie iiberdeckt. 
Hierauf folgt, wie oben beschrieben, die Modellierufig des · Blockes und erst 
nach dessen Fertigstellung die Herstellung des Metallriickens. 
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Die Verankerung des Blocks an der Brucke laBt sich auf eine der folgenden 
Arten bewerkstelligen: 

Bei Verwendung von Cramponszahnen wird meist das Kastchensystem 
angewandt, d. h. eine den Stiften entsprechende Aussparung im Metallkorper, 
in welcher die rechtwinklig zusammengebogenen Crampons einzementiert 
werden (Abb. 156 und 157). Die Aussparungen kann man auch rohrenformig 
zum Einsenken der einzelnen Stifte gestalten. Das Zubiegen der Stiftchen solI 
zur Schonung des Blocks schon vor dessen Herstellung erfolgen. Abb. 158 zeigt 
eine viergliedrige Brucke mit Blockverankerung nach dem Kastchensystem. 

Das System der Steele'schen Facette, das sich in der ursprunglichen Form 
nicht bewahrte, haben wir neuerdings so modifiziert, daB die Facette von der 
Front her eingeschoben wird. Wir verzichten dabei auf die Verankerung am 
Hohlstift zugunsten einer Metalleinfassung der Schneiden und verwenden 
statt des Hohlstifts einen plattenfOrmigen Schieber (Abb. 159 und 160). 

Abb. 161. Briicke mit Schraubenverankerung der Porzellanblocke. Die Crampons sind 
vor Herstellung der Blocke mit Gewinden versehen, so daB die Blocke mittels kleiner 
Schraubenmuttern am Briickengestell abnehmbar befestigt werden konnen. Rechts oben: 

Die fertige Briicke, darunter: Dieselbe auf dem Modell. 

Als dritte Verankerung, welche ein Ersetzen der Porzellanfront im Munde 
gestattet, nennen wir die Verschraubung: die Crampons werden vor Herstellung 
des Blocks mit Gewinden versehen und zuletzt durch Schraubenmuttern am 
Bruckenkorper befestigt (Abb.161). 

DasLotverfahren mit Schutzplatten ist durch die ebengenannten Befestigungs
arten wesentlich eingeschrankt worden, vollzieht sich aber genau wie bei ein
fachen Zahnen ohne Porzellanzahnfleisch. 

2. Die Verbindung von Blacken mit Metall- und Kautschuk-Platten 
stellt man in der Regel durch Anvulkanisieren her, doch konnen die Blocke auch 
an die Platten angekittet werden. Unter anderem eignen sich Resinitpraparate 
zur Verbindung mit Kautschuk. Die Crampons werden zweckentsprechend 
gebogen. Die Befestigung der Blocke an Metallplatten kann auch durch Lotung 
erfolgen (Abb. 162-164). 

Das Pressen und Vulkanisieren hat namentlich bei Verarbeitung groBerer 
BlOcke mit besonderer Vorsicht zu geschehen. Man fertigt am besten die Kaut
schukplatte fUr sich an und stellt die Verbindung mit dem Porzellan nachtraglich 
nach einem der genannten Verfahren her. Beim Pressen sind vielzahnige Blocke 
mit diinnem Porzellankorper besonders gefahrdet. 
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Das bei Lotarbeiten zur Verbindung del' Schutz platten mit del' Gaumen· 
platte oft reichlich notwendige Lot ist ebenfalls eine besondere Gefahr fUr groBere 
Blocke. Man verwendet daher nicht mehr als dreizahnige Blocke und 16tet 
die Schutzplatten zuerst fUr sich an die Gaumenplatte an, hernach erst die 
Crampons an die Schutzplatten. 

c. Briicken und Platten mit selbstgebranntem Porzellan
vollkorper aus I>lastiscber Masse nach A. Gutowski. 
In dieses Kapitel gehOren die vollstandigen Porzellanplatten fUr Unter· 

kiefer, ferner partielle Platten, sowie Brucken mit Porzellanvollkorper fur 

Abb.162. 

Abb.163. 

Abb.I64. 
Abb. 162, 163 und 164. Partielle Metallplatten, 

an welchen die Blocke angelOtet sind. 

Ober· und Unterkiefer. Allen diesen 
Arbeiten kommt ihrer Stabilitat 
wegen eine hohe praktische Bedeu· 
tung zu. Hier ist die wiederholt 
betonte Forderung nach einem kraf· 
tigen, aus sich heraus haltbaren 
Porzellankorper erfullbar und damit 
die Moglichkeit gegeben, das POI" 
zellan nicht nur als untatige Zierde, 
sondern als vollbeschaftigten Mit· 
arbeiter bei allen mechanischen 
Funktionen des Mundes zu vel" 
wenden. Es hat sich dies in lang. 
jahriger Anwendung und Beobach· 
tung derartiger Prothesen, die sich 
uber 25-30 Jahre erstrecken, voIl· 
auf bewiesen. 

Die Frage der Eignung eines 
Falls ist zu bejahen, wenn BiBhohe, 
Form des Alveolarfortsatzes und 
Artikulation die Schaffung eines 
kraftigen Porzellankorpers gestatten. 

Der Aufbau des Porzellankorpers 
aus plastischer Masse erfolgt bei allen 
eben erwahnten ArbeiLen prinzipiell 
in gleicher Weise. Man benotigt da· 
zu die groBe, besonders gegliederte 
Cuvette von A. Gutowski, welche 
vielfaches Zerlegen der Hohlform 
und dadurch unversehrte Entnahme 
des raumlich komplizierten Objektes 
gestattet. 

1. Herstellung eines gauzen Porzellanunterstiicks. 
Ais Beispiel wahlen wir die Herstellung eines ganzen Unterstucks nach 

diesem Verfahren. AIle anderen erwahnten Arbeiten werden sinngemai3 her
gestellt. 

Das Stuck wird wie ublich unter sorgfaltiger Berucksichtigung der Unter
flache in Wachs modelliert, vom Modell abgenommen und in die Cuvette ge· 
bracht. Das Bodenteil der Cuvette tragt zur Aufnahme des Stuckes eine 
dreiteilige flache Muschel mit parabelahnlicher, horizontaler Krummung. 
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Abb. 165 zeigt die Dreiteilung in ein mit dem Bodenstiick fest verbundenes 
zentrales Muschelteil MI und zwei periphere Muschelteile M2 und 
M3, welche je um eine durch die Muscheltrager gefiihrte horizontale Achse 
drehbar sind. Ein S tellhe bel S 
zwischen ~ und M3 halt die 
Muschelteile vereinigt. Man flillt 
nun (vgl. auch fiir das Folgende 
Abb. 166) das feststehende Mu
schelteil MI wallartig mit Gips 
und setzt das Wachsmodell dar
auf, Kauflache nach unten und 
anniihernd horizontal; die Zahn
reihe solI die Muschelschnittlinie 
nicht iiberragen. An der Zungen
seite darf der Gips nicht ganz 
bis zum freien Wachssaum gefiihrt 
werden mit Riicksicht auf die 
spiitere Entnahme des Stiickes. 
Auf der Frontseite reicht er an 
den Zahnrand und faBt die Kau
flachen der Zahne ein, ohne auf 
ihre AuBenflache iiberzugreifen. 
1m iibrigen wird der Gips nach 
den Randern der Muschel zu ab
geschragt. 

)r, 

I 
~ 

Abb. 165. Bodenstiick der groBen Gutowski
Cuvette. M1 : Zentraies, mit dem Bodenteil der 
Cuvette fest verbundenes Muscheiteil. M2 und Ma: 
PeriphereMuscheiteile, je urn eine Achse bewegiieh 
angeordnet, konnen durch den Stellhebei S mit 

MI verbunden werden. 

Nach Isolieren mit Vaselin wird ein zweiteiliger VorguB in M2 und M3 her
gestellt mit median verlaufender Trennungsebene. Derselbe reicht iiberall bis 
an den Rand des Wachssaumes. Seine AuBenflache muB so gestaltet werden, 

Abb. 166. In Wachs modelliertes, eingegipstes Unterstiink. 

daB ein nachher zu gieBender Gipsmantel glatt nach vorne abgeschoben werden 
kann. 

Abb. 166 zeigt das Modell eines ganzen Unterstiickes in richtiger Weise 
eingegipst und die Zahne hinreichend eingefaBt, wahrend der freie Wachssaum 
nicht ganz vom Gips erreicht wird. Die Kauflache ist so gestellt, daB der nachher 

Handbuch der Zahnhellkunde. III. 3. A. 59 
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Abb.167. Unterstiick, in die Muschelteile eingegipst. Einschieben der Wandteile Wv u.Wh. 

zu schaffende OberguB ohne Zerstorung der Modellrander abgenommen werden 
kann. Die Vorgusse mit medianer Trennungsebene sind fertiggestellt, der eine 
aufgeklappt. Der Gips ist uberall konisch abgeschragt. 

Nun werden die beiden Wandteile Wv und Wh von vorne und ruckwarts 
uber zwei an den Schmalseiten des Bodenstuckes angebrachten Gleitschienen 

Abb. 168. Unterstiick, in die Muschelteile eingegipst. Die Wandteile werden durch den 
Biigel vcrbunden. 



eingesehoben (Abb. 167) und 
so die Cuvette zumKastenge
schlossen. Ein Bugel siehert 
den Zusammenhalt. Eine 
bogenformig ausgeschnittene 
Blende in jedem Wandteil 
schlieBt von vorne und ruek
warts an die entspreehenden 
Rander der Muschel an, wo
durch derCuvettenraum naeh 
unten abgegrenzt wird (Abb. 
168). 

In diesem wird nun ein 
MantelguB aus einer hinteren 
und vorderen Halfte herge
stellt, der uberall den Waehs
saum erreicht und von ihm 
mehr od er weniger schrag zum 
Cuvettenrand aufsteigt, so, 
daB der spater herzustellende 
UberguB glatt abgenommen 
worden kann (vgl. Abb. 166 
und 168). ZweekmaBig wird 
zuerst der MantelguB im 
hinteren Wandteil hergestellt, 
der um die Hinter- und 
AuJ3enseite der Vorgusse in 
M2 und M3 so weit naeh 
vorn reieht, daB seine Her
ausnahme nicht gesperrt 
wird. Wenn nun noch del' 
MantelguB im vorderen Cu
vettenraum dem Gesagten 
entsprechend beendetist, wire! 
dasAufsatzteil Tmitseinen 
Zapfen in die entsprechende 
Lage der Wandteile einge
lassen (Abb. 169), in diesem 
der AufguB angefertigt und 
die Cuvette dureh einen aus 
anderen Grunden (s. u. gan
ze Oberstueke) zweiteiligen 
Dee ke 1 geschlossen (Abb. 
170). Abb. 171 zeigt das 
Aufsatzteil mit Deekel und 
AufguB nach dem Abnehmen. 

Die EntfernnngdeR WachR
modells, das Isolieren der 
HohIform mit Zinnfolie (Sat
telflache im AufguB T mit 
Rueksicht auf die Sehrump
fung zwei- bis dreifach zu 
belegen), das Wiedereinsetzen 
der gereinigten Zahne, das 

Porzellanunterstlick. 931 

'1 ' 

ALb. 169. UntersWck, in den Muschelteilen eino'C'ripst. 
Nach Herstellung der lVIantelgusse ill Wv u~l'vVh. 

DiLs Aufsatzteil T auf die Wandteile gesteckt. 

ALL. 170. Die Cuvette zum Pressen der Grundmasse 
geschlossen. 

Abb. 171. Aufsatzteii mit AufguB abgenommen . 

59* 



932 Gu towski: Die Keramik in ihrer Anwendung usw. 
------------------------ -----------------------

Einbringen, Pressen (vgl. Abb. 170) und Trocknen du Grundmasse erfolgen ganz 
sinngemaJ3 nach den Ausfiihrungen S. 920ff. 

Die Fixierung des vorsichtig entnommenen Stiickes kann noch verstarkt 
werden durch temporares Einlegen eines Nickel- oder Neusilberdrahtes zwischen 
seine beiden Enden. Diese Stiitze wird mit etwas feuchter Grundmasse provi
sorisch angeklebt (Abb. 172) und vor dem Brennen vorsichtig entfernt. 

Abb.172. Fixierung des in Grund
masse gepreBten Unterstiicks. 

Abb. 173. Das gepreBte und fixierte Unter
stUck auf dem Modell aus Einbettungsmasse 

zum Einbrennen bereit. 

Das Stuck wird wie (S. 921) gezeigt, ausgearbeitet und auf ein nach dem 
urspriinglichen Gipsmodell gegossenes und getrocknetes zweites Modell aus 
Einbettungsmasse gesetzt (Abb. 173), welches auf einer Nickelblechunterlage 

Abb.174. Abb.175. 
Abb. 174 und 175. Fertige Porzellan-Unterstiicke. 

ruht. An einigen Stellen klebt man es mit ein wenig feuchter Grundmasse an 
dieses Modell, urn das Abheben und Verziehen beim Einbrennen zu verhindern. 

Das Umgeben mit Nickelring und Quarzsand und die Beendigung im Feuer 
unter Kontrolle mittels Probekegel erfolgt wie bei Herstellung der BlOcke. 

Abb. 174 und 175 zeigen fertige Porzellanunterstucke nach dieser Methode. 

2. Ganze Porzellanstiicke mit Unterfiitterung. 
Unter ungunstigen Artikulationsverhaltnissen ist es bisweilen nicht mog

lich, das Porzellan kriiftig genug zu gestalten. Die notige Verstarkung kann 
dann durch Anbringen einer Unterlage aus Metall (gegossene oder gestanzte 
Platte) oder Kautschuk erzielt werden. 

Die Anfertignug des zuerst herzustellenden Porzellankorpers weicht von 
dem oben Gesagten nur insofern ab, als das Modell vor dem Modellieren durch 
GuJ3wachs von annahernder Metalldicke verstarkt wird. Das zum Einbrennen 
notige Modell aus Einbettungsma'lse muJ3 natiirlich nach dem verstarkten 
Original hergestellt werden. 
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Abb.176. Abb.l77-
Abb. 176 und 177. Stiftverankerung von Porzellanstiicken an Metallplatten. 

Abb. 178. Abb. 179. 
Abb. 178 und 179. Die Porzellanstiicke an den Platten befestigt. 

Ais Lager fur Stifte oder Schrauben, welche spater die Verankerung zwischen 
Platte und Porzellanstuck abgeben, bohrt man vor dem Einbrennen von der 
Unterflache her in den Porzellankorper einige Kanale, am besten in der Richtung 
auf die Zahne, weil hier der Porzellankorper am starksten ist. 

Zuletzt wird eine Platte aus 
'f Kautschuk oder Metall hergestellt, 

welche die Rander des Porzellan

Abb. 180. Schraubenverankerung. 

stucks einfaBt. 

Abb. 181. Das Unterstiick an dcr 
Metallplatte festgeschrau bt. 

Die Verankerung geschieht bei Kautschllkplattcn durch Anvulkanisieren 
unter Verwendung der Kanale. 

Metallplatten werden entweder mit Stiften versehen, auf welchen das 
Porzellanstuck mit seinen Kanalen befestigt wird (Abb. 176-179), oder durch 
Schrauben (Abb. 180 und 181) mit dem Porzellankorper verbunden. 1m letzteren 
Fall muG man in die Kanale Metallhiilsen mit passenden Gewinden einzemen
tieren (Platinhiilsen konnen auch gleich mit dem Block eingebrannt werden). 
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Abb. 182. Abb. 183. 
Abb. 182 u. 183. Partielle untere Porzellan-Metall-Prothese. 

Abb. 184. 'l'iefgreifender Oberkieferdefekt (am Modell schraffiert). Der Porzellanvollkorper 
(rechts) wird an der gestanzten Metallplatte angeschraubt. 

Die Verbindung zwischen Block und Platte wird inniger durch eme da
zwischen gebrachte Schicht von Zement oder Schwefel. 

Partielle Platten (Abb_182 und 183) sowie Briicken aus VoJlporzellan 
mit Metallunterlage werden ganz sinn
gemiiB hergestellt unter Beniitzung 
der groBen Cuvette. 

Abb. 184 zeigt einen tiefgreifen
den Oberkieferdefekt im Bereich 
der Frontzahne, der gedeckt wird 

Abb. 185. Abb. 186. 
Abb. 185 u. 186. Derselbe Defekt durch Metallplatte mit Porzellanvollkorper gedeckt. 

durch Gine gestanzte Metallplatte, an die ein Porzellanvollkorper mit den zu 
ersetzenden Zahnen angeschraubt wird (Abb.184-186). 
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Wenn wir nochmal kurz auf die Blockarbeiten zuriickkommen, so geschieht 
dies, weil das nachstehende Verfahren die Kenntnis der groJ3en Cuvette voraus
setzt, deren Hauptanwendungsgebiet die oben beschriebenen Arbeiten dar
stellen, wahrend die nun zu besprechenden groJ3en Blocke nur eine verhaltnis
maBig beschrankte praktische Anwendung finden. 

Der Gang der Arbeit entspricht weitgehend der Herstellung ganzer Unter
stiicke aus Vollporzellan (s. 0.). Der einfacheren Form des Objekts entsprechend 
wird der AufguB fortgelassen und das Pressen in horizontaler Richtung vor
genommen. 

Man setzt das Wachsmodell, wie Abb. 187 zeigt, in die Muschel. Der Gips 
darf auf der Lingualseite nur bis zum Niveau der Crampons reichen und muB 
von deren Kapfchen schrag 
zum Muschelrand verlaufen. 
Der Block soll nicht zu tief 
gesetzt werden, da sonst die 
Entnahmedes Riickengusses 
unmoglich wird. 

Nach Herstellung der 
Vorgiisse fiigt man die 
Wandteile ein und stellt 
die Mantelgiisse her, deren 
freie Flachen so bearbeitet 
werden miissen, daB die 
Entnahme nach vorn und 
riickwarts glatt maglich ist. 

Der Aufsatz bleibt weg; 
statt dessen werden die 
Wandteile nach AusfUlien 
mit Gips sofort mit dem 
zugehOrigen Halbdeckel ge

Abb. 187. Herstellung eines 14 zahnigen Blocks fiir den 
Oberkiefer. Das Wachsmodell ist in der feststehenden 
Muschelhalfte eingegipst, die peripheren Muschelteile 

sind aufgeklappt. 

schlossen und unter Zusammenhalt durch einen jetzt vertikal 
Metallbiigel iiber jedem Wandteil gesichert (Abb. 188). 

Dann preBt man in Richtung von vorne nach riickwiirts; die 
arbeitung erfolgt sinngemiiJ3 dem oben Gesagten (vgl. S. 931 ff.). 

4. Reparaturen von Porzellanstiicken. 

wirkenden 

weitere Be-

1. Zerbrochene Porzellanstiicke konnen mit bestem Erfolg wieder zu
sammengeschmolzen werden, sofern sie sich nur VOll etwaigen Unterlagen aus 
anderem Material abnehmen lasEen. Die Fragmente werden zunachst in richtige 
Lage zueinander gebracht, auf ihrer Frontseite durch Wachs gegeneinander 
fixiert und durch einen GipsvorguJ3 in der richtigen SteHung gesichert. Um 
die Bruchstiicke auch beim Einbrennen in ihrer Lage zu erhalten, ist ein ent
sprechendes Modell aus Einbettungsmasse herzustellen, das als Brennunterlag<, 
dient. Die Fugen zwischen den Fragmp,nten werdfm dmch Abschleifoll etwa 
um I bi~ 2 mm erweitert. Sind die unter diesen Fugen liegenden Teile des Modells 
mit Gold- bezw. Platinfolie isoliert, die 1<'ragmente selbst wieder in ihre richtige 
Lage auf das Modell gebracht, was mittels des Vorgusses zu kontrollieren ist, so 
wird farbloses Email, mit Alkohol vermischt, mit Pinsel oder feiner Sonde mag
lichst dicht in die Fugen gebracht. Hierzu eignen sich Emaile, wie sie fiir Fiillungen 
Verwendung finden. Die oberste Schicht wird mit Rosaemail von passendem 
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Farbton aufgetragen. Eine kleine Emailprobe wird mit dem Stuck gleichzeitig 
eingebrannt. Glanz der Probe zeigt Garbrand an. Bei groBeren Defekten ist 
mitunter zwei- bis dreimal Email nachzutragen und einzubrennen, bis die ganze 
Fuge volIkommen dicht ausgefullt ist. 

2. An den PorzeIIanblOcken, die mit Kautschukarbeiten verbunden sind, 
kommt es gelegentlich zum Ausbrechen von Porzellanzahnen. In diesem Falle 
kann man das Porzellanstuck vom Kautschuk ablOsen, den Zahn wie oben 
beschrieben einschmelzen und dann erst als besondere Arbeit die Verbindung 
mit der Kautschukplatte wieder herstellen. 

Einfacher und haufig ausreichend ist es, das Lager des ausgebrochenen 
Zahnes auszuschleifen, einen neuen Porzellanzahn einzupassen und ihn durch 
Anvulkanisieren zu befestigen. 
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3. 1st von einer Porzellanvollbrucke (Porzellan auf Platiniridiumbugel 
aufgebrannt) im Munde nur mehr der Platiniridiumbugel zwischen den Pfeiler· 
kronen erhalten (Abb. 189), so ist nach einem Vorschlage K. C. Ca mpbells 
der verlorene Porzellankorper durch Facette mit Goldrucken auf folgende 
Weise zu ersetzen: Nach Abdruck und Herstellung eines Modells, in welches 
ein dem Platiniridiumbugel entsprechender Neusilberdraht eingelassen ist, 
wird eine fertige Porzellanfacette angeschliffen. Der nun zu gieBende Gold
rucken besteht aus 2 Teilen, namlich einem losen Goldriegel, welcher den schmalen 
Raum zwischen Geriistbiigel, Kieferwall und Facettenriicken ausfiillt, und 

A bb. 189. Vollporzellanbrucke, deren Porzellan· 
glied abgesprengt ist. Platiniridiumbugel 

zwischen !..l und ~ noch erhalten. 

]<'t1Cette - __ _ 

Riickcn- ___ _ 
platte 

BUgeJ .-

Gold-. --
degel 

KJ fer· 
fOl'tsatz· -

Abb. 190. Reparatur des 
angesprengten Porzellanglieds 

(1m Sagittalschnitt.) 

ferner einer an die Crampons bzw. den Facettenriicken angegossenen Gold
riickenplatte, welche den Geriistbiigel und den zuvor gegossenen und darunter 
liegenden Riegel schloBartig ubergreift . Auf diese Weise kann die Front wieder 
einzementiert werden, deren zweiteiliger Goldriicken den Gerustbiigel zangen
formig umfaBt (Abb. 190). 

Zusammenfassung. 
Die mod erne zahnarztliche Keramik befahigt uns zu einer so weitgehenden 

Bemeisterung des in bezug auf naturahnliche Wirkung unubertrefflichen Por
zellans, daB heute seine universelle Anwendung in der Prothetik moglich ist. 
Unsere Ausfiihrungen sind ein Versuch, den heutigen Stand unseres Arbeits
gebietes ZlA schildern und seine Methoden und Indikationen in praktisch verwert
barer Weise darzulegen. Aber Worte und Bilder vermogen in dieser Beziehung 
nicht alles . So laBt sich z. B. auf dem Gebiet arztlich-technischer Indikations
steHung eine restlos prazise Formulierung nicht geben. Es ware wUnschens
wert, wenn die vielfachen, z. T. mangelhaften Versuche, die statischen Verhalt
nisse im Munde in exakter Weise auszudriicken, zu brauchbaren praktischen 
Resultaten gelangen mochten. Solange die Theorie nicht soweit reicht, bleiben 
als unentbehrliche Instanz Erfahrung und kiinstlerischer Blick. Es ist zu 
hoffen, daB trotz der Schwierigkeiten die Erkenntnis von der Unentbehrlichkeit 
der keramischen Methoden zu weitgehendster Anteilnahme fiihren moge. 

Auch hier gibt es hente noch da und dort pruduktive ArLeit zu leisten. 
Eine Reihe von Fragen, welche z. B. technische Vorkehrungen gegen die Por
zellanschrumpfung oder die zur Kombination mit Porzellan geeigneten Materialien 
betreffen, also zur Frage des ganzen Porzellanober"ltiicks Bezug haben, stehen 
noch offen. 

Andererseits sind da und dort Fortschritte zu begruBen. So kann heute das 
Problem cines kiinstlichen Schmelzersatzes mit Hilfe der Porzellanmantelkrone 
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als geWst betrachtet werden und es ist erfreulich, daB sich die Anwendbarkeit 
dieser Krone heute schon weit auf das Gebiet der Brucken- und Plattenprothese 
erstreckt. 

Die neue Zeit ruttelt selbst an der grundlegenden Technik des bisherigen 
Porzellan"brennens" und es mag sein, daB das PorzellanguB- bzw. PreBverfahren 
eines Tages auf breite Grundlage gestellt werden kann, obwohl auf Grund 
unserer Erfahrungen die hentige Arbeitsform nur fur kleinerlCl keramische Ar
beiten (Fullungen) der konservierenden Zahnheilkunde, deren Darstellung einer 
anderen, berufenen Feder anvertraut ist, anwendbar erscheint. Vielleicht wird 
jedoch auch dieses Arbeitsverfahren durch Herstellung geeigneter Schmelz
formen (platinfolieiihnlich) in der Prothetik verwertbar werden. tiber den 
Verlanf unserer dahingehenden Versuche hoffen wir spater berichten zn konnen. 

Altes und Neues soIl dazu beitragen, die an uns gcstellten Aufgaben zahn
arztlicher Prothetik in idealer Weise zu lOsen, also dem naturlichen Vorbild 
moglichst nahe zu kommen durch Erzielung einer Harmonie zwischen auBerer 
Form und innerem Wert. 
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Die prothetische Deckung 
von Gesichtsdefekten. 

Von 

Dr. Carl Kukulies, Dusseldorf. 

Mit 33 Abbildungen im Text. 

Einleitnng nnd Allgemeines. 
Kein Teil des menschlichen Korpers offenbart in gleichem MaBe das Wesen 

der Personlichkeit, wie das Antlitz, kein Teil vermag die Empfindungen des 
Menschen auszudriicken wie das Gesicht, das mit Recht als das Spiegelbild 
der Seele bezeichnet wird. FUr die Architektur des Gesichtes ist die N ase der 
wichtigste Bestandteil, denn sie gibt im Verein mit Stirn und Kinn dem Menschen 
das Charakteristische seines Aussehens. 

Schadigungen des Gesichtes lassen den davon Betroffenen das Gefiihl, 
ein Kriippel zu sein, viel tiefer empfinden, als es bei anderen Verstiimmelungen 
der Fall zu sein pflegt; der Gesichtsverletzte glaubt sein Antlitz einer steten 
Kritik von seiten seiner Mitmenschen ausgesetzt, so daB ihn das Gefiihl des 
geminderten Wertes seiner Personlichkeit nicht verlaBt. Hinzu kommt die 
durch das Fehlen des Mundverschlusses oder der Schutzvorrichtungen der Nase 
fUr den Gesamtorganismus und die Atmungsorgane bedingte Gefahr, namentlich 
hinsichtlich des Eindringens von Infektionserregern. 

Schwere Entstellungen des Gesichtes konnen angeboren oder erworben 
sein. Die haufigste Art der ange borenen Deformitaten stellen die Spalt
bildungen der Oberlippe und des Gesichtes selbst in den verschiedensten Kom
binationen als Folgeerscheinungen von Storungen der Entwicklung des ersten 
Kiemenbogenpaares und des Nasenstirnfortsatzes dar. Diese Formfehler kommen 
fUr die prothetische Deckung nicht oder nur ganz selten in Frage, da sie 
fast ausschlieBlich chirurgisch behandelt werden. Von sonstigen angeborenen 
Anomalien im Bereiche des Gesichtes sind noch die MiBbildungen am Ohr, 
das ganzliche Fehlen der Ohrmuschel und der Nase, wie es Maissoneuve 
und Landow beobachteten, zu erwahnen. . 

Das weitaus groBte Kontingent der Gesichtsdeformitaten stellen diejenigen 
Erkrankungen, die in ihrem Verlauf zu schweren Zerstorungen des Gesichtes 
fiihren (Lues, Lupus u. a.), ferner umfangreiche Schadigungen, wie wir sie im 
Zusammenhang mit einem Trauma, insbesondere als Kriegsverletzungen haufig 
beo bach teten . 

Man sah sich im letzten Kriege bei diesen Verletzungen im Bereiche des 
Gesichtsschadels, die oft mit schwersten funktionellen Storungen einhergingen, 
ganz neuen Aufgaben gegeniiber. Um den davon betroffenen Ungliicklichen 
in moglichst vollkommener Weise zu heIfen, konnte das Ziel nicht hoch genug 
gesteckt werden, galt es doch zu versuchen, nicht nur die Defekte zu decken, 
sondern zugleich den wieder aufgebauten Teilen ihre Funktion wieder zu geben. 
Hier hat sich die Gesichts- und Kiefer-Chirurgie und Orthopadie Verdienste 
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erworben, deren sich die Geschichte dieser Disziplinen zu allen Zeiten erinnern 
wird. 

Fur die Deckung von Gesichtsdefekten kommen zwei Wege in Frage: 
1. Die chirurgisch-plastische Operation. 
2. Die Gesichtsprothese. 
Ais alteste Methoden der chirurgisch-plastischen Operation der Gesichts

defekte haben die aus Indien und Italien stammenden Verfahren der Gesichts
plastik zu gelten. Die indische Methode nimmt das Material fUr den Wieder
aufbau der Nase aus der Stirn, bzw. Kopfhaut, die italienische gewinnt es aus 
dem Arm. Die Verpflanzung von Gewebe aus Brust und Hals ist spaterhin, 

Abb. 1. Schwere Zertriimmerung des mitt
leren Gesichtsdrittels durch Granatschul3. 

(Westdeutsche Kieferklinik.) 

Abb. 2. Derselbe Fall nach durchgefiihrter 
Behandlung: Oberkiefer und Nasengeriist 
sind durch eine Prothese ersetzt; dariiber 
hat die chirurgische Schliel3ung der Weich
teile stattgefunden; die leeren Augen· 
hohlen sind durch eine Orbitalepithese 
gedeckt. (Westdeutsche Kieferklinik.) 

besonders im letzten Kriege vorzuglich angewandt worden. Fur kleinere Plastiken 
an der Nase kommen Lappen aus der Wangengegend zur Verwendung. 

Auch die prothetische Kunst ist alt. Wie man schon fruhzeitig andere Korper
teile durch Prothesen ersetzte - es sei hier an die eiserne Hand des Gotz von 
Berlichingen erinnert -, so hat man auch den prothetisehen Ersatz von Gesichts
defekten, insbesondere von zerstorten Nasen zu allen Zeiten versucht. Al brech t 
verweist in einem Abschnitt seiner Arbeit uber Gesiehtsprothesen auf die Angabe 
einer urn das Jahr 1000 aus Gold angefertigten Nasenprothese. Danach solI 
Kaiser Otto III. gelegentlieh eines Besuehes des Grabes Karls des GroBen die 
fehlende Nasenspitze durch eine goldene habe ersetzen lassen. Auch aus anderen 
Jahrhunderten finden wir Berichte liber aus Holz angefertigte Nasen. Die 
Aufzeiehnungen hau£en sich mit der Entwicklung der Zahnheilkunde nach der 
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prothetischen Seite. Der Umstand, daB der Zahnarzt einerseits die in Betracht 
kommenden anatomischen Verhaltnisse beherrscht, andererseits in seinem 
Laboratorium iiber die technischen Mittel verfiigt, die zur Anfertigung kiinst
licher Gesichtsteile notwendig sind, fiihrte dazu, daB die Gesichtsprothetik 
in das Tatigkeitsfeld des Zahnarztes einbezogen wurde. Heute hat sich die 
Gesichtsprothetik zu einer beachtenswerten Hohe entwickelt, und ist eine das 
Wirken des Chirurgen wertvoll erganzende Disziplin geworden. 

Der Entscheidung der Frage, welcher Weg zu gehen ist, ob der chirurgische 
oder der prothetische, hat die griindlichste Erwagung aller im einzelnen FaIle 
gegebenen Moglichkeiten vorauszugehen. Der Wiederaufbau aus lebendem 
Gewebe hat selbstverstandlich als das iiberlegene Verfahren zu gelten; aber 
der aussichtslose Versuch einer chirurgisch-plastischen Wiederherstellung kann 
auch fiir die prothetische Deckung der Gesichtsdefekte ungiinstige Verhaltnisse 
schaffen und somit schadlich wirken. Es soUte sich daher niemand mit dem 
kiinstlichen Ersatz von Gesichtsteilen befassen, der nicht die im Einzelfalle 
fiir das chirurgische Vorgehen bestehenden Aussichten zu beurteilen vermag. 
Auf jeden Fall soUte eine gemeinsame Beratung mit einem auf dem Gebiete 
der chirurgisch-plastischen Behandlung der Gesichtsdefekte erfahrenen Chirurgen 
vorausgehen, bei der auch die einem erfolgreichen chirurgischen Vorgehen ge
zogenen Grenzen ins Auge gefaBt werden. Wir wollen hier kurz auf dieselben 
hinweisen. 

Der Weg des chirurgisch-plastischen Verfahrens ist langwierig und erfordert 
in vielen Fallen eine jahrelange, durch oftere Pausen unterbrochene Behandlung. 
Mancherlei Hindernisse konnen die Heilung aufhalten und die Behandlungs
dauer sehr in die Lange ziehen. Neben einer schlechten Heilungstendenz, die 
sich von vornherein nicht immer abschatzen laBt, kann es zu Ernahrungs
storungen und als deren Folgeerscheinungen zu ganzlichem oder teilweisem 
Absterben des verpflanzten Materials kommen. Bei den groBen Wundflachen, 
die haufig breit mit der Mund- und NasenhOhle communicieren, ist die Gefahr 
eines Erysipels nicht gering. Es gehen durch die Wundrose oft recht betracht
liche Teile des verpflanzten Gewebes zugrunde, der Rest schrumpft zusammen 
und schafft Verhaltnisse, die fiir weitere plastische Operationen einen ungiinstigen 
Boden bilden. 

In solchen Fallen tritt die Gesichtsprothetik entweder allein in Wirksamkeit 
oder sie hilft die Defekte in gemeinsamer Arbeit mit der Gesichtschirurgie 
decken, hachdem diese den Aufbau soweit durchgefiihrt hat, wie es mit dem 
vorhandenen Material und unter den gegebenen Verhaltnissen moglich war. 
Nicht selten auch leistet der kiinstliche Ersatz von Gesichtsteilen als Provi
sorium vortreffliche Dienste, wenn es gilt, einen Patienten wahrend einer langen 
Behandlungspause vor den auBeren Nachteilen der Verstiimmelung zu schiitzen. 

I. Die Einteilnng der Gesichtsprothesen nnd die 
Indikation der Anwendung der verschiedenen 

Prothesenarten. 
Ein geeigneter Rahmen fiir die Einteilung des kiinstlichen Ersatzes laBt 

sich durch folgende Unterscheidungen gewinnen: 
Wir kennen einmal Gesichtsprothesen, die den Patienten fertig in die Hand 

gegeben und von ihnen nur auf- und abgesetzt zu werden brauchen, daneben 
eine besondere Methode des Ersatzes von Gesichtsteilen, die Gelatineprothese, 
fiir deren Herstellung der Pat,ient Form und Material in die Hand bekommt, 
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urn sich die Prothese taglich oder, so oft dies erforderlich scheint, selbst zu 
gieBen und sie mit einer HarzlOsung zu befestigen. 

Unter den fertigen Ersatzteilen lassen sich die Gesichtsepithesen von 
den Gesichtsprothesen unterscheiden. Erstere sind Ersatzteile, die von 
einer Brille, einer Gaumenplatte oder einem ahnlichen Hilfsmittel mitgetragen 
auf die FIache, die der Basis der fehlenden Gesichtsteile entspricht, aufgesetzt 
werden, wahrend die Gesichtsprothesen, die sich dem Defekt ein- oder auffUgen 
lassen und durch besondere Befestigungsvorrichtungen gehalten werden, eine 
innigere Verbindung mit dem Gesichte besitzen und dadurch fur das subjektive 
Gefuhl des Patienten vollkommener sind. Die Gelatineprothese wird uberall 
dort angewandt, wo sie ihrer sonstigen Eigenart nach Verwendung finden kann. 
Die Indikation fUr diese ist durch folgende Bedingungen umgrenzt. Die Basis 
des fehlenden Gesichtsteiles muB ihrer Form nach die Anlage feiner Ubergange 
der Gelatine zur natiirlichen Haut gestatten, das fehlende Stuck darf nicht 
zu groB sein, damit die Gelatinemasse nicht zu schwer ist, urn sich fest ankleben 
zu lassen, und schlieBlich muB die korrekte Anfertigung der Gelatineprothese 
- die tagIich oder jeden zweiten Tag zu erfolgen hat - durch den Patienten 
oder eine mit dem Verfahren vertraute Personlichkeit seiner Umgebung ge
sichert sein. 

Da diese Bedingungen bei groBen Gesichtsdefekten bei weitem nicht immer 
erfullt sind, bleibt man in den meisten Fallen auf die Verwendung der fertigen 
Gesiehtsersatzteile angewiesen. Je nach der Gestalt des Defektes und der Be
festigungsmoglichkeit werden diese unter den Charakter der Epithesen oder 
der Prothesen fallen. Beide Formen gehen ineinander uber. 

Ehe wir mit der speziellen DarsteHung der Anfertigung und Anwendung 
der verschiedenen Prothesenarten beginnen, sind diejenigen Arbeiten zu be
sprechen, die in jedem FaIle der Herstellung von kunstlichen Gesichtsteilen 
vorauszugehen haben: die Abformung des Gesichtes und die HersteHung des 
Positiv-Modells, auf dem die Modellierung der Prothese erfolgt. 

II. Die Abformnng des Gesichtes. 
Fur die Herstellung eines Prothesen-Modells ist zunachst die Abformung 

des Gesichtes notwendig, und zwar brauchen wir einen Abdruck von der Ge.sichts
oberflache und einen solchen von dem Defekte selbst. Wahrend von der Ge
sichtsoberfIache ein genaues Bild unentbehrlich ist, da der kosmetische Erfolg 
einer Gesichtsprothese in der Hauptsache auf einem genauen AnschluB der 
Prothese an ihre Unterlage und einem unauffalligen Ubergang zu der natur
lichen Umgebung beruht, konnen wir bei der Wiedergabe des Defektinnern, 
die haufig fur die Konstruktion eines Befestigungsapparates notwendig wird, 
darauf verzichten, aHe Einzelheiten festzuhalten. 

Die technischen Mittel, die uns fiir die Abformung zur Verfugung stehen, 
sind die gleichen, wie wir sie schon von der Kieferprothetik her kennen, lInd 
zwar besitzen wir neben dem Gips auch plastische Abdruckmassen wie Stents, 
Wachs lInd andere. Die Indikation £lir die Verwendung des einen oder des underen 
Materials allein oder kombiniert hangt von der anatomischen BeschaHenheit 
der abzuformenden Partien abo Wahrend die glatte, ebenmaBige, mit Epidermis 
bekleidete GesichtsoberfIache die AnwendlIng des Gipses angezeigt erseheinen 
laBt, leisten plastische Massen zur Abformung des Defektinnern mit den zahl
reichen BlIchten lInd den unter sich gehenden Stellen, sowie der empfindlichen 
Schleimhaut bessere Dienste. 
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Fiir die Methodik des Abdrucknehmens ergibt sich nach diesen Betrach
tungen eine Zweiteilung. Einen Abdruck des Defektinnern fur die Konstruk
tion eines intranasalen oder oralen Befestigungsapparates gewinnen wir ohne 
BeHi.stigung fur den Patient en mit erwarmter Wachs- oder Stentsmasse, die 
vorher eingefettet in das 1nnere des Defektes gedruckt wird und vorzugsweise 
die Partien abbildet, die fur den Befestigungsapparat in Frage kommen. Dieser 
Abdruck wird mit Gips ausgegossen, und danach der Befestigungsapparat her
gestellt. Zum Abformen der Gesichtsoberflache bringt man den Patienten 

Abb.3. 

Abb.4. 

auf einem Operationsstuhl in hori
zontale Lage. Die Gesichtshaut 
wird sorgfaltig mit Vaseline ein
gefettet; Schnurrbart, Augen
brauen und leere Augenhohlen 
werden gegebenel)1alls mit Seiden
papier bedeckt, das mit Vaseline 
auf die betreffenden Stellen auf
geklebt wird. Sie konnen auch 
mit einer Mischung von Stearin 
und Hirschtalg bestrichen werden. 
Die Nasenlocher und der Ge
sichtsdefekt selbst werden mit 
eingefetteter Watte verstopft, je
doch nur so weit, daB die Kon
turen des Defektes erhalten blei
ben. 1st ein Befestigungsapparat 
fur die Prothese vorgesehen, so 
wird er vor dem Abdrucknehmen 
eingesetzt; lediglich die Enden 
des Apparates laBt man aus dem 
Defekt herausragen, so daB dieser 
durch den aufgetragenen Gips in 
situ gehalten wird. Um ein Her
abflieBen des Gipses zu vermeiden, 
wird das Gesicht mit einem durch 
eine Klammer zusammengehaIte
nen feuchten Tuch umrahmt 
(Abb. 3) . Nachdem diese Vor-
bereitungen getroffen sind, fuhrt 

man zur Ermoglichung der Atmung ein Gummirohr oder eine flache Metall
kanule zwischen die Lippen des Patienten. Alsdann wird der Gips in einem 
groBen Gumminapf mit lauwarmem Wasser ohne Salzzusatz angeruhrt und 
dunnflussig auf die ganze Gesichtsoberflache in einer Schicht von ungefahr 
1/2 cm aufgegossen. Nachdem diese Schicht fester geworden ist, wird eine 
zweite Schicht auf die Grundschicht aufgetragen, so daB die Dicke der ganzen 
Gipsschicht etwa 2cm betragt (Abb.4). Nach dem volligen Erharten des Gipses 
laBt sich derganze Abdruck leicht von seiner Unterlage abheben. 

Das AusgieBen geschieht in derselben Weise wie bei jedem anderen Gips
abdruck. Ratsam ist e8, selbst bei kleinen Defekten in jedem Falle einen voll
standigen Gesichtsabdruck zu nehmen, um beim Modellieren z. B. einer zu 
ersetzenden Nase einen Gesamteindruck zu gewinnen, der bei einem Teilabdruck 
fehIt, aber zur harmonischen Wiederherstellung des Gesichtes unerlaJ3lich ist. 

Tri tter mann empfiehlt beim Abformen von Ohren oder ganzen Nasen 
langs der Ohrmuschel bzw. des Nasenruckens einen dunnen aber festen 
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Bindfaden mit einem Tropfen Wachs zu befestigen. Diesen Faden liiJ3t man 
unter dem Abdruek etwa 20 em beiderseits herausragen. Dureh AufreiBen des 
halb erstarrten Gipses mit dem Faden erhalt man 2 Halbformen. 

III. Das Modellieren der Prothese und die Herstellung 
einer Leimform. 

Beim Modellieren der Gesiehtsprothese ist es oft schwer, die rein astheti
sehen Rueksiehten mit den praktisehen Notwendigkeiten so vollkommen in 
Einklang zu bringen, wie dies fur die Brauehbarkeit der Prothese unerlaBlieh 
ist. Unbedingt erforderlieh fur ein Festsitzen der 
Aufliegen auf ihrer Basis, falls ni0ht in dem Defekt 
selbst durch einenBefestigungsapparat Halt gesucht 
wird. Narbenzuge in der Umgebung des Defektes 
wird man zu verdecken suchen, andererseits sich 
an Narbenfurchen anlehnen, um scharfere Zuge 
und Formen herauszuarbeiten. Die Scharfe der 
Linien muB beim Modellieren ganz besonders be
tont werden, um einem flachenhaften Eindruck 
der Prothese vorzubeugen. Strittig ist die Frage, 
ob beim Modellieren, insbesondere von Nasen, die 
ursprungliche Form angestrebt werden soli, oder 
ob man sie unberucksichtigt lassen kann. Nach 
unseren Erfahrungen ist es am besten, sich den 
gegebenen Verhaltnissen anzupassen und die fehlen
den Gesichtsteile unter Berucksichtigung der ge
samten Physiognomie, wie sie gegenwartig ist, 
aufzubauen. Gar oft ist durch die Zerstorung, 
durch narbige Verzerrungen das Gesicht derartig 
verandert, daB eine Nase in ihrer urspriingliehen 
Gestalt nicht mehr in die jetzige Gesichts£orm 
passen wurde. 

Das Modellieren einer Gesichtsprothese ist 
eine kunstlerische Aufgabe, der nicht jeder 

Prothese ist ein breites 

Abb. 5. Gesichtsmaske mit in 
Plastilin modellierter Nase; 
gleichzeitig sindNarbenpartien 
auf beiden Wangen gedeckt. 

Zahnarzt gewachsen ist. Die Hilfe eines Bildhauers ist daher zur Vervoll
kommnung des Resultates erwunscht. Wo die Moglichkeit fehIt, diese Arbeit 
von Kunstlerhand vornehmen zu lassen, hilft sich der Gesichtsprothetiker 
durch Vorbilder, die er entweder aus einer Sammlung von Gesichtsmasken 
wahlt und nachformt oder dem Leben nachbildet, indem er das Gesieht eines 
Menschen mit ahnliehem Gesichtstyp nimmt und danach den fehlenden Ge
sichtsteil modelliert. Am besten wird das Modellieren der Prothese auf der 
Gesichtsmaske des Prothesentragers unter sorgfaltiger Berucksichtigung aller 
Anforderungen vorgenommen, die an eine Prothese zu stellen sind. Dazu gehort 
vor allem, daB die Rander der Prothese an den Ubergangsstellen zu den naturliehen 
Hautpartien fein verlaufen und so einen unauffalligen Ubergang bilden. 1st 
das Modell in seiner Form hergestellt, so wird es mit einem Borstenpinsel oder 
einer Drahtbiirste betupft, um die Poren der Haut auszupragen und durch eine 
gewisse UnregelmaBigkeit der Oberfliiche ein naturgetreues Aussehen hervor
zuru£en. Ais Modelliermaterial verwendet man Plastilin, Ton oder Wachs. 

Das fertige Modell wird bis zu etwa 11/2 em des Prothesenrandes beschnitten 
und griindlich mit einer Schellackmasse iiberzogen. Zur Herstellung einer 

H'UHlhllch <ler Zahnhcilkun<le. III. 3. A. 60 
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Negativform umgibt man das Modell mit einem Tonwall oder einem Pappkarton 
und gieBt die RohIform mit £liissigem Gips unter Vermeidung von Blasenbildung 
aus. Nach Erharten des Gipses werden die Formen getrennt. Dabei lost sich 
ein Teil der Modelliermasse, der Rest wird sorgfaltig entfernt. 

Wer sich jemals eingehend mit der Gesichtsprothetik befaBt hat, wer vor 
allem ein Modell aus plastischen Massen selbst hergestellt hat, wird wissen, 
wie wertvoll das gewonnene Modell ist, und wie leicht es bei der weiteren Ver
arbeitung bis zur Fertigstellung der Prothese beschadigt werden kann. Daher 

empfiehlt es sich, sogleich nach Rerstellung 
der Negativform einen Abdruck der Positiv
und Negativform zu machen. Das geschieht 
mit Rilfe einer sog. Leimform. 

Abb. 6. Gipspositiv mit TonwaII. 
Der Hohlraum ist mit Gelatine 

ausgegossen (Leimform). 

Nachdem Gelatine mit wenig Wasser 
aufgeweicht und im Wasserbade zu einer 
dicken Fliissigkeit vollig aufgelost worden 
ist, wird die eingefettete Gipsnegativform 
mit del £liissigen Gelatinemasse ausgegossen. 
Nach Erstarren der Masse kann sie Ieicht 
aus ihrer Umgebung gehoben werden, ohne 
daB sie selbst ihre Gestalt verliert, da sie 
infolge ihrer Elastizitat immer wieder in ihre 
urspriingliche Form zuriickkehrt. Auf gleiche 
Weise wird ein Abgu13 von der Positivgips
form gewonnen. Man umgibt das eingefettete 
Gipsmodell mit einem Tonwall und fiillt 
die Rohlform mit der fliissigen Gelatinemasse 

(Abb. 6). Durch Ausgie13en der Gelatine-, Positiv- bzw. Negativ-Form mit 
Gips erhalt man ein GipsguB-Positiv bzw. Negativ. Nach diesem Verfahren 
kann man belie big viele Gipsformen gewinnen. Zu bemerken ist allerdings 
noch, daB nach 1-2 Tagen die Gelatinemasse schrumpft und dadurch die 
Form unbrauchbar wird. 

IV. Die fertige Gesichtsprothese, ihr Anwendnngs
gebiet, ihre Herstellnng nnd Befestignng. 

Wir haben das Anwendungsgebiet des fertigen Gesichtsersatzes bereits 
kurz umrissen. Fiir die Entscheidung der Frage, ob dem Patienten eine solche 
Prothese in die Rand zu geben ist, die er nur auf- und abzusetzen hat, sind Ge
sichtspunkte praktischer Bedeutung von Bedenken. 

Leute, deren Beruf es mit sich bringt, daB sie ihr Gesicht ungeschiitzt jeg
lichem Wetter aussetzen miissen, und das diirfte bei der Mehrzahl der Fall sein, 
bediirfen eines derberen, widerstandsfahigeren Gesichtsersatzes, als er durch die 
empfindlichere Gelatineprothese geschaffen werden kann. Wo eine starke Se
kretion in der naheren Umgebung des zu bedeckenden Defektes besteht, ist 
gleichfalls die Anwendung der fertigen Prothese geboten, weil diese im Gegen
satz zu der Gelatineprothese aus Materialien gefertigt werden kann, die nicht 
von den Sekreten angegriffen werden. 

Der Unterschied zwischen den Gesichtsepithesen und Prothesen (Kap. I) 
liegt in der Befestigungsart begriindet. Es sei daher an dieser Stelle kurz 
auf die Befestigungsmoglichkeiten eingegangen. Es stehen uns orale, extra
orale und intranasale Befestigun~en zur Verfiigung. Als die iiltesten 
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Befestigungsmittel sind die extraoralen bekannt. Sie sind primitivster Art. So 
hat Del barre zur Befestigung seiner Nasenprothesen fleischfarbene Stoffbander 
oder federnde Metallbander gewahlt. Auch emaillierte Goldbander, die sich 

Abb.7. Extraorale Befestigung einer Kautschukge8ichtsepithese durch ein mit der Epithese 
verbundenes Brillengestell. 

(GehOrt zu Abb. 11 und 12.) (Westdeutsche Kieferklinik.) 

urn die Stirn legten, dienten dazu. Jessen empfahl, die Prothesen mit Mastix 
oder Kollodiuffi anf ihrer Unterlage zu befestigen. C. Sauer versuchte die 

Prothesen durch englisches Heftpflaster 
zu fixieren. Die vollkommenste und 
sicherste extraorale Befestigung, die sich 
insbesondere zur Befestigung von mas
siven Prothesen bewahrt hat, wird an 
einem Brillengestell gewonnen. Man ver
bindet dabei entweder die Brillc direkt 
mit der Prothese, wie in Abb. 7 gezeigt 
ist, oder wahlt fUr die Prothese eine 
intranasale oder orale Befestigung und 

Abb.8. Orale Befestigungsart einer Nasenprothese. (Aus Parreid t, Handbuch der 
Zahnersatzkunde. ) 

llnterstiitzt sie durch cin Brillengestell. Dadurch wird beim Abnehmen der 
Brille ein gleichzeitiges Entfernen der Prothese vermieden. 

K ukulies empfahl zur Unterstiitzung der Brillenbefestigung Leukoplast
streifen zu verwenden, die auf die Rander der Prothese aufgeklebt, zugleich 
die Prothese auf der natiirlichen Umgebung festhalten. 

60* 
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Bei vorhandener Perforation im harten Gaumen wahlt man eine orale Be
festigung. Man bfingt die Gesichtsprothese in Verbindung mit der Kiefer
prothese, indem man an der Kie£erprothese palatinalwarts einen durch den 
Gaumende£ekt in den Nasenraum ragenden vertikalen Vierkantdraht be£estigt, 
auf den eine mit der Gesichtsprothese verbundene Vierkantkaniile geschoben 
wird. Cl. Martin hat hierfiir verschieden komplizierte App'arate konstruiert 
und bekanntgegeben, die von anderen Autoren iibernommen und weiter aus
gebaut wurden; man ging sogar so ~eit, daB man, um diese Befestigungsart 
anwenden zu konnen, kiinstlich eine Offnung im harten Gaumen oder im Vesti
bulum oris in der Gingivolabialfalte schuf, ein Verfahren, das unbedingt zu 
verwerfen ist. 

Eine orale Be£estigungsart zeigt auch Abb. 9. In diesem FaIle konnte ein 

Abb. 9. Dentaler Kappenverband im 
Oberkiefer mit Schraubengewinde in dem 

Zwischenstiick (orale Befestigung). 
Eigene Beobachtung. 

guter Halt an dem an dem Schadel 
feststehenden Oberkiefer gefunden 
werden, da die Oberlippe fehlte. Eine 

Abb. 10. Intranasale Befestigungsart durch 
in den Nasendefekt gelegte Kaniilen. 

fortlaufende, auf den Zahnen des Oberkiefers festsitzende Kappe tragt in der 
Mittellinie an Stelle der fehlenden Schneidezahne eine massive Metallverbindung 
mit einem Gewinde, in das eine Schraube greift, die durch den Oberlippenteil 
der Prothese gesteckt, diese an dem Kappenverband fixiert und einen absolut 
festen Sitz gewahrleistet. 

Die intranasale Befestigung sucht ihren Halt im Naseninnern. Abb. lO 
stellt die Gesichtsmaske eines Lupuskranken dar, bei dem die zerstorte Nase 
durch eine Gelatineprothese ersetzt wurde. Nach einem Abdrucke yom Nasen
innern, der, wie oben beschrieben, mit Wachs gewonnen wurde, goB man zwei 
Metallkaniilen, die miteinander verbunden, mit dem einen Ende in den Defekt 
selbst ragten, mit dem anderen fast rechtwinkelig gebogenen Ende bis in die 
Hohe der NasenlOcher reichten und mit der Prothese verbunden wurden. Da
durch wurde einmal der Prothese ein festerer Halt gegeben, andererseits auch 
bei aufgesetzter Prothese eine regulare Nasenatinung ermoglicht. Kings ley 
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und Kleinmann brachten zur Befestigung ihrer Nasenprothesen federnde 
Drahte an, die sich den Wandungen des Defektes anschmiegten. Jung legte 
in den Defekt eine Kaniile, die innen durch schaufelartig umgebogene Federn 
gehalten wurde, wahrend sie auBen eine den Defekt bedeckende Platte trug. 
Die Nasenprothese selbst wurde mit einem Stift auf eine an der AuBenplatte des 
Befestigungsapparates angebrachte Kaniile geschoben. 

Es ist nicht verwunderlich, daB in der Gesichtsprothetik die Materialien 
am meisten versucht wurden, die in der zahnarztlichen Prothetik sich bewahrt 
hatten, da die Verarbeitung der Materialien dem Zahnarzte vertraut war, 
wahrend Materialien wie Pappe, Leder, Holz und Pergament und Wachs nie 
zu einer weitgehenden Verwendung gelangt sind. Wenn sich die erstgenannten 
Materialien nicht durchgesetzt haben, und man in dem spater behandelten 
Gelatineverfahren einen vollkommenen Ersatz fiir in Verlust geratene Gesichts
teile gefunden zu haben glaubte, so liegt das wohl daran, daB man bei der Be
malung der Kautschuk-Celluloid- und Metall-Gesichtsprothesen auf Schwierig
keiten stieB, die Bemalung nicht widerstandsfahig war, die Prothese bald un
ansehnlich wurde, an Naturahnlichkeit verlor, dadurch auffallig und von dem 
Patienten schlieBlich nicht mehr getragen wurde. Hinzu kam noch die Starrheit 
derartiger Prothesen, die die Auffalligkeit erhohte. Ohne den feineren Unter
schied zwischen Epithesen und Prothesen zu beriihren, sei im folgenden auf 
die Herstellung und Befestigung und Bemalung der aus diesen Materialien her
gestellten Prothesen, ihre Vor- und Nachteile naher eingegangen. 

Die Forderungen, die an eine Gesichtsprothese zu stellen sind, lassen sich 
folgendermaBen formulieren: 

1. Die Prothese muB in ihrer auBeren Form sich den Gesichtsziigen anpassen, 
2. ihr fester Sitz muB gesichert sein, 
3. die Bemalung muB dem natiirlichen Hautton entsprechen und halt bar sein, 
4. die Prothese muB hygienisch einwandfrei sein, sie muB sich leicht ab

waschen lassen, 
5. sie muB dauerhaft, auBeren Einfliissen gegeniiber widerstandsfahig sein. 
Der Kautschuk ist in der Gesichtsprothetik seit etwa Mitte des 19. Jahr

hunderts in Gebrauch. Man verwendete zuerst den harten Kautschuk, er
kannte aber bald, daB Prothesen aus hartem Kautschuk nur ein unvollkommener 
Ersatz sind, da sie an den Stellen, an denen die mimische Gesichtsmuskulatur 
ansetzt, den Muskelbewegungen nicht folgen, den AnschluB verlieren und daher 
auffallend und unnatiirlich wirken. Man brachte deshalb den Hartkautschuk 
in Verbindung mit dem weichbleibenden Kautschuk, indem man beim Ersatz 
z. B. einer Nase, den Nasenriicken aus hartem Kautschuk und die Rander aus 
weichbleibendem herstellte, um so einen besseren AnschluB und eine groBere 
Naturahnlichkeit zu erzielen. Bei dieser kombinierten Art der Verwendung des 
Kautschuks liegt ein Nachteil wieder darin, daB die weichen Rander der Pro
these leicht zackig und unansehnlich werden und ihre Form verlieren, falls man 
nicht diese Partien der Prothese starker herstellt, ein Faktor, der wieder die Natur
ahnlichkeit stark beeintrachtigt. J. Bruck empfahl zur Beseitigung dieses Nach
teils die weichbleibenden Partien durch einen eingelegten federnden Golddraht 
zu stiitzen. 

Wir konnen die tJbergange dadurch feincr uml unauffalliger gCHtalten, daB 
wir die Prothese mit Leukoplaststreifen auf ihre natiirliche Umgebung aufkleben. 

Die immerhin betrachtliche, eigene Schwere der Kautschukprothese erfordert 
einen gediegenen Befestigungsapparat, um ein geniigendes Festsitzen zu ge
wahrleisten. Die Befestigungsmittel wird man individuell nach den eingangs 
besprochenen Befestigungsmethoden wahlen, bei allen groBeren Prothesen 
wird die Anwendung einer Brillenbefestigung von Vorteil scin. 
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Die Celluloidgesichtsprothese loste seinerzeit die Kautschukprothese 
ab, da man in dem Celluloid ein Material gefunden zu haben glaubte, das 
wesentliche Vorzuge vor dem Kautschuk besaB. Mit der Einfiihrung des 
Celluloids in die Gesichtsprothetik sind die Namen Gromwald und W. Bruck 
eng verknupft. W. Bruck brachte als Neuerung die Verwendung von un
gefarbtem, transparenten Celluloid, wahrend man vorher nur Prothesen aus 
rosafarbenem Celluloid hergestellt hatte. 

Bruck bediente sich des PreBverfahrens, stellte von dem in der ublichen 
Weise gewonnen Modell eine Metallstanze her, legte in die Stanze eine Wachs
platte in der Starke der Celluloidplatte, goB die Stanze mit Gips aus und fertigte 
hiervon wiederum eine Metallstanze an. Er gewann somit zwei Stanzen, die 
im 1nnern einen· Hohlraum zur Aufnahme des Celluloids aufwiesen. Zwischen 

Abb.ll. Schwere Verstiimmelung des 
mittleren Gesichtsdrittels durch Schull

verletzung. Verlust beider Augen. 
(Westdeutsche Kieferklinik.) 

Abb. 12. Derselbe Fall mit aufgesetzter 
Kautschukgesichtsepithese. 

(Westdeutsche Kieferklinik.) 

die Stanzen legte er die Celluloid platte , erwarmte die Stanzen im Wasserbade 
und preBte sie mit der Kautschukpresse fest zusammen. Nach Erkalten der 
Modelle wurde die Celluloidplatte herausgenommen, mit Feile und Frase an 
ihren Randern bearbeitet und, urn den Glanz zu brechen, die Oberflache mit 
Bimsstein abgerieben. 

A vellan macht in seiner umfassenden Arbeit uber die Verwendung des 
Celluloids in der zahnarztlichen Prothetik auf eine kombinierte Verarbeitung 
des Celluloids mit dem Kautschuk aufmerksam. Bei Anwendung dieser Methode 
wird von der Oberflache der im Wachs modellierten Prothese eine etwa 1/4 mm 
dicke Schicht abgeschabt und nach diesem Modell eine Kautschukprothese 
hergestellt, die mit Olfarben bemalt wird. Nach Eintrocknen der Farben erhalt 
die Prothese einen dunnen Uberzug mit einer Aceton-CelluloidlOsung. 1st die 
erste Schicht getrocknet, dann wird die Losung nochmals aufgetragen, und zwar 
nicht gleichmaBig, sondern in verschiedener Starke. Da die Farben an den 
Stellen, an denen die CelluloidlOsung dunn aufgestrichen ist, intensiver durch
leuchten, wahrend sie an den dicker aufgetragenen Stellen gedampfter 
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erscheinen, wird inbezug auf die Farbe eine gute Anpassung der Prothese an 
ihre natiirliche Umgebung erzielt. AuBerdem ist die Bemalung haltbarer, weil 
die Olfarben durch die Celluloidschicht geschiitzt sind. 

Celluloidgesichtsprothesen konnen oral, intranasal und extraoral befestigt 
werden. A vellan hat eine sinnreiche extraorale Befestigungsmoglichkeit von 
Celluloidprothesen angegeben. Um die Prothese an ihrer Unterlage zu be
festigen, legt er in Celluloid-Acetonlosung getauchte Baumwollefaden an die 
Beriihrungsstelle der Prothese mit ihrer Unterlage. Jedesmal beim Anlegen 
der Prothese muB das Befeuchten der Faden wiederholt werden. Auf diese Art 
wird ein au13erordentlich fester Sitz der Prothese erzielt. 

Hierher gehOrt auch die Verwendung des Hekoliths fiir gesichtsprothetische 
Zwecke. Tri tter mann gab neuerdings eine celluloidahnliche, aber nicht feuer
gefahrliche Masse, von ihm Tridermalith genannt, bekannt, mit der man gute, 
kosmetisch befriedigende Erfolge erzielen kann. Man kann die Prothese massiv 
aus Tridermalith fertigen, andererseits la13t sich aber auch das Tridermalith als 
Uberzug flir jede Metall- oder Kautschukbasis verwenden. Die Masse wird im 
Wasserbade erwarmt - eine direkte Beriihrung der ungeharteten Masse macht 
sie fleckig -, auf die Basis aufgetragen und mit einem erwarmten Wachs
messer, das stets vor Gebrauch abzuwischen ist, modelliert. Nach dem 
ErkaIten wird je nach Bedarf Masse aufgetragen oder abgenommen. Zur Nach
ahmung von BlutgefaBen legt Trittermann rote oder blaue Seidenfiiden ein. 
Farbige Stellen werden mit entsprechend getonter Masse gefarbt. Nach der 
Fertigstellung des Modells wird dieses mit Zaponlack bestrichen und die Prothese 
ganz mit Stanniol bedeckt. Man bringt das Modell nach Einbettung in leicht 
brechbarem Gips in einer Cuvette, Konservenbiichse - es geniigt schlieBlich 
auch ein Einwickeln des eingegipsten Modells in Pergamentpapier - in einen 
Vulkanisierkessel und hartet es bei vorgeschriebener Temperatur unter gewissen 
Zusatzen zu dem Kesselwasser. Nach dem Abkiihlen wird das Modell mit 
Schmirgelpapier ausgearbeitet und mit Vaseline bestrichen. Die Prothese laBt 
sich mit Mastisol auf ihrer Unterlage befestigen. Einzelheiten sind nicht 
veroffentlicht worden. 

Mit der wachsenden Bedeutung der Metalltechnik in der zahnarztlichen 
Prothetik begannen auch Versuche, Metalle fiir Gesichtsprothesen zu ver
wenden, beispielsweise Platin, Silber, Magnalium, Kupfer und Aluminium und 
Wiplametall. Unter Anwendung des Stanzverfahrens kann man nach Angaben 
von Klein bei der Herstellung von Metallprothesen folgenderma13en verfahren. 
Von der modeIlierten Prothese wird eine Stanze hergestellt und die Prothese 
gestanzt. Faltenbildungen werden mit Lot ausgeschwemmt, und die Grate 
nachher abgefeilt. Der Hohlraum der gestanzten Prothese wird mit weichem 
Gips ausgefiillt und die Prothese auf den Defekt gesetzt. Man gewinnt dadurch 
einen genauenAbdruck des Defektes und seiner Umgebung. Nach diesem Abdruck 
wird ein Plattchen gestanzt, das sich iiber den Defekt legt und an der Riick
flache der Prothese mit dieser verlotet wird. Um dem Nasensekret Abflu13 zu 
verschaffen, wird das PIattchen an seinem unteren Rande perforiert. Man 
gewinnt bei dieser Methode eine bwite Adhasionsflache, die fiir das Festsitzen 
der Prothese von gro13er Bedeutung ist. 

Rascher und bequemer fiihren die heute im hochsten MaBe vollendeten 
Gu13verfahren zum Ziele. Man fertigt aus Einbettungsmasse von der modellierten 
Prothese ein Negativ an, driickt eine Schicht GuBwachs in der Starke und dem 
Umfange der zu gieBenden Prothese in die Form, bringt die GuBkanale an und 
bettet das Ganze in Einbettungsmasse in eine GuBcuvette. Am besten eignet 
sich Silber zum GuB. Die Prothesenstarke richtet sich je nach dem Fall und 
betragt etwa 0,15-0,5 mm. 
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Ein Verfahren, auf galvanischem Wege Gesichtsprothesen herzustellen, 
ist in der galvanoplastischen Anstalt der Wiirttembergischen Metallwarenfabrik 
zu Geislingen a. Steige ausgebaut worden. Das Modell der Prothese wird in der 
oben geschilderten iiblichen Weise hergestellt, nur muB darauf geachtet werden, 
daB die Rander der Prothese etwa 3 mm der Unterlage aufliegen. Von diesem 
Modell wird ein GipsnegativguB oder ein NegativguB mit einer besonders pra
parierten Guttaperchamasse, die fliissig in Gebrauch genommen, dann erhartet, 
hergestellt. In der Form wird der Teil, der der Prothese entsprechen solI, mit 
einer Graphit16sung bestrichen, die Form in das galvanische Bad gehangt 
und auf galvanischem Wege an den mit der GraphitlOsung bestrichenen Stellen 
eine etwa 0,1-0,5 mm starke Silberschicht abgesetzt, die die Prothese dar
stellt. Die Guttaperchaform kann in ihrem urspriinglichen Zustande in das 

Abb. 13. Guttaperchaform fiir eine 
Nasenprothese nach galvanoplastischem 

Verfahren mit Stromzufiihrung. 
(Wiirttemberg. Metallwarenfabrik.) 

Die Stellen, an denen im galvanischen 
Bade das Silber niedergeschlagen werden 

soll, werden mit GraphitlOsung 
bestrichen. 

galvanische Bad gebracht werden, die 
Gipsform muB erst mit einer Wachsschicht 
iiberzogen und nach besonderem Verfahren 
impragniert werden. Die Bearbeitung der 
Oberflache und der Rander geschieht mit 
Feile und Steinchen. 

Rinsichtlich der Befestigung von Me
tallprothesen gilt das fiir die Kautschuk
und Celluloidprothese Gesagte. Ebenso 
wie Klein die Metallprothese mit einer 
MastixlOsung auf ihrer Unterlage fest 
klebte, laBt sich auch die auf galvanischem 
Wege hergestellte Prothese in gleicher 
Weise befestigen. Je groBer die Adhasions
flij,che ist und je inniger die Prothese 
derselben anliegt, um so fester ist sie 
verankert, wobei das Kleinsche Verfahren 
zu empfehlen ist. Eine Brille wird die 
Befestigung verstarken. 

FUr aIle fertigen Gesichtsprothesen ist 
a ls unterstiitzendes Befestigungsmittel die 
Leukoplaststreifenbefestigung zu empfeh
len, da sie auBerdem den Vorzug hat, die 
Ubergange zur Umgebung unauffallig zu 
gestalten und das starre Aussehen zu 
mildern. Der Leukoplaststreifen, der eine 

innige Verbindung mit der Raut eingeht, folgt den Bewegungen der 
mimischen Gesichtsmuskulatur. Voraussetzung ist allerdings bei der Ver
wendung der Leukoplaststreifenbefestigung, daB die Bemalung in der im 
folgenden beschriebenen Weise erfolgt, die von mir als Einheitsbemalung 
bezeichnet wird. 

Zu den fertigen Gesichtsprothesen gehort auch das Verfahren, das Welke 
bekannt gibt. Die Masse gleicht der bekannten Gelatinemasse, ist von hoher 
Transparenz, naturahnlicher Farbe und Plastik. Da sie patentiert ist, wird 
ihre Zusammensetzung nicht bekanntgegeben. Um sie haltbar zu machen, erhalt 
sie einen Gummiiiberzug. Die feinen Nuancierungen der Farbtone werden unter 
dem Uberzug hergestellt. Als Basis eignen sich Edelmetalle, Wipla-Metall 
und harter Kautschuk. Aufgabe des Zahnarztes ist es, die Basis und Befestigungs
vorrichtungen anzufertigen, wahrend der Uberzug fabrikmaBig hergestellt wird. 
In ihrem Aussehen gleicht die Prothese der Gelatineprothese, hat aber ihr gegen
iiber den groBen Vorzug, daB sie nicht immer erneuert zu werden braucht und 
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vor aHem auGeren Einflussen gegenuber widerstandsfahig und in jedem FaHe 
anwendbar ist. 

Bei der B e mal u n g fertiger Gesichtsprothesen mussen wir unterscheiden 
zwischen den Materialien, bei denen der Farbstoff mit dem W erkstoff verbunden 
ist, also der Grundstoff gefarbt ist und den Materialien, bei denen der :Farbstoff 
auf den Grundstoff aufgetragen wird. Zu der ersteren Gruppe gehort die Tri tt er
mann-Prothese und in gewissem Sinne auch die Prothese nach Welke, zur 
letzteren die Prothese aus Kautschuk, Celluloid und Metall. FUr die Bemalung 
fertiger Gesichtsprothesen sind viele Met-hoden, der Eigenart des Materials 
entsprechend, angegeben worden. 

Ihre naturahnliche Farbe erhalt die Rartkautschukproth ese durch Be
malung der rauhen Oberflache mit Olfarbe, die freilich wenig haltbar ist und ein 
Abwaschen der Prothese mit Wasser und Seife ausschlieGt. Der weichbleibende 
Kautschuk JaBt sich nach einer Vorschrift von Siegfried dadurch besser und 

Abb. 14. Galvanisch hergestellte Prothcse 
aus Silber unbearbeitet. 

Abb. 15. Dieselbe unbearbeitete Prothcsc 
auf der einen Halfte bemalt (s. Abb. 14). 

dauerhafter bemalen, daG man rosa Kautschuk in Benzol auf16st und dieser 
Lasung nach Bedarf Erd- oder Metallfarbe hinzusetzt. Die Farbe haHet auf 
weichbleibendem K autschuk auBerst fest und liWt sich nur durch Abschleifen 
wieder entfernen. Der Reinigung mit Wasser und Selle halt sie stand. 

Die Bemalung von rosafarbenem Celluloid erfolgt nach Albrecht auf 
der AuBenflache der Prothese unter Verwendung einer dicken Lasung des Grund
stoffes in Aceton. Bruck , der transparentes ungefarbtes Celluloid verwendet, 
bemalt die Prothese auf der Innenseite mit Temperafarben, die mit einem Lack 
uberzogen werden. Da die Innenbemalung des Celluloids durch den feuchten 
Luftstrom des Atems leiden kann, schiitzt er die bemalte Innenflache durch 
eine Auflage von Zinn- und Goldfolie. 

Die Bemalung von Metallprothesen erfolgt nach Klein mit Olfarben, 
die in Petroleum angerieben und nach dem Auftragen mit Mattlack uberstrichen 
werden. Am vorteilhaftesten bemalt man erfahrungsgemaG Metallprothesen, 
indem man Erd- oder Metallfarben, am besten Litophon, Ocker hell, Zinnober. 
Caput mortum, in Spiritus anreibt, mit einer Lasung von gelbem Schellack 
versetzt und die Prothese betupft, um die Oberflache unregelmaBiger zu ge
stalten und die Poren der Raut nachzuahmen. Diese Bemalung ist sehr dauer
haft und ermoglicht ein Sauberhalten der Prothese. In jedem Faile tut man gut, 
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die Prothese vor dem Bemalen in Salzsaure zu legen, um die Oberflache rauher 
und fUr die Farben aufnahmefahiger zu machen. Lediglich aus historischem 
Interesse sei erwahnt, daB man Platinprothesen emaillierte, ein Verfahren das 
wohl schOne Resultate zeitigte, aber wegen seiner Umstandlichkeit und Kost
spieligkeit zu keiner praktischen Bedeutung gelangte. 

Eine befriedigende Bemalung wird man, falls eigene kiinstlerische kolo
ristische Fahigkeiten nicht vorhanden sind, nur mit Hilfe eines erfabrenen 
Kiinstlers erreichen. Da solche Hilfe nicht immer vorhanden ist und die Prothesen 
im Gebrauch bald unansehnlich werden, ist eine haufigere Erneuerung der 
Bemalung notwendig. Ein groBer Vorteil der Gelatineprothese, die spater zu 

Abb. 16. Lupose und carcinomatose Zer
storung von Oberlippe und Nase. Mif3-
gliickter Versuch, die verloren gegangenen 
Partien chirurgisch wieder herzustellen. 

Eigene Beobachtung. 

Abb.17. Derselbe Fall wie Abb. 16 mit auf
gesetzter galvanisch hergestellter und nach 
der Einheitsbemalung gefarbter Prothese, die 

4 Jahre getragen wurde. 
Eigene Beobachtung. 

besprechen ist, gegeniiber den fertigen Gesichtsprothesen liegt darin, daB sie 
durch die taglich notwendige Erneuerung ihr natiirliches Aussehen erhalt . 
Jede Beschmutzung im Gebrauch ist durch die Erneuerung beseitigt und ihr 
natiirliches Aussehen durch das tagliche Bearbeiten und Farben gewahrleistet. 
In langjahrigen Versuchen gelang es Kukulies eine Einheitsbemalung heraus
zufinden, die vorzugsweise fUr Kautschuk und Metalle als Grundstoff mit Erfolg 
angewendet und von dem Patienten selbst ausgefUhrt werden kann. Sie hat 
sich in mehrjahrigem Gebrauch auBerordentlich bewahrt. 

In einem von der Firma Leichner, Berlin, herausgebrachten Gesichts
plasticum, mit dem Schauspieler ihre Gesichtsformen zu verandern pflegen, 
besitzen wir ein Mittel, das sich fUr eine Einheitsbemalung eignet. Das Plasticum 
wird fiir unsere Zwecke nach eigenen Erfahrungen in einem Tiegel geschmolzen. 
Es besitzt einen Hautton, kann aber nach dem Schmelzen noch gefarbt werden, 
indem man der Grundmasse Ocker, Zinnober, oder sonst eine Erdfarbe, ahnlich 
wie bei dem spater zu beschreibenden Gelatineverfahren, zusetzt. Mit einem 
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Pinsel auf die Basis der eigentlichen Prothese aufgetragen, erstarrt die Masse 
sofort, lii.Bt sich aber durch mii.Biges Erwii.rmen wieder plastisch machen. Bei 
Anwendung einer Leukoplaststreifenbefestigung wird auch dieser mit der Masse 
bestrichen, und damib ein unauffalliger Ubergang zur Umgebung erzielt. Durch 
stii.rkeres oder weniger starke,> Auftragen der Masse laBt sich auch die auBere 
Form der Prothese andern, auch konnen Warzen oder Unebenheiten nach
geahmt werden. Nach dem Bestreichen der Prothese mit der Masse und dem 
Aufsetzen der Prothese erfolgt eine letzte oberflachliche Farbung mit Trocken
schminken oder Erdfarben. Um die Poren der Haut nachzuahmen, wird schlieB
lich die OberfHiche mit einer Drahtbiirste bearbeitet. 

Die auf diese Weise bemalte Prothese laBt sich jederzeit abwaschen und 
verhalt sich gegen auBere Einfliisse absolut indifferent. Die Masse, die iibrigens 
sehr preiswert ist, kann mit dem Messer abgekratzt und beliebig erneuert werden. 
Die Vorziige dieses Verfahrens der Bemalung liegen offenbar; der groBte Vorzug 
liegt vielleicht darin, daB die Bemalung und Formung dem Patienten anver
traut wird, dellll nach unseren Erfahrungen werden durch den fortgesetzten 
Gebrauch und die Ubung von den Patienten, die ja das groBte Intere~se an 
der Naturahnlichkeit und Unauffalligkeit ihrer Prothesen haben, vollkommenste 
Erfolge erzielt. 

Zusammenfassend laBt sich iiber die fertige Gesichtsprothese bzw. Epithese 
sagen, daB, auBer den beiden Methoden nach Welke und Trittermann, wir 
die Moglichkeit haben, mit den friiher gebrauchlichen Materialien, wie Kautschuk, 
Celluloid und Metalle und der vorher geschilderten Art der Einheitsbemalung 
zufriedenstellende Erfolge bei der prothetischen Deckung von Gesichtsdefekten 
zu erzielen. Unter den letztgenallllten Materialien wird man der galvanisch 
hergestellten Metallprothese den ersten Platz einrii.umen. 

V. Die Gelatineprothese. 
Der Krieg hat uns auf dem Gebiete der Gesichtsprothetik ein neues Material, 

die Gelatine, gebracht, die bereits 1899 von einem Osterreicher, Dr. Karl 
Henning, angewandt, aber bis zum Kriege 1914 geheim gehalten wurde. 
Kurz vor dem Kriege wurde von Zinsser und Zilkens die Zusammensetzung 
einer Gelatinemasse fUr gesichtsprothetische Zwecke bekanntgegeben. 

Salamon hat im Kriege auf Grund seiner Erfahrungen in der Lupus
heilstatte Wien die EinzeJheiten des Henningschen Gelatineverfahrens in einer 
umfassenden Arbeit niedergelegt. 

Das Modellieren der Prothese und das Herstellen einer Positiv- und Negativ
form geschieht in der iiblichen Weise, nur hat man hier mehr als bei der Her
steHung von Prothesen aus anderem Material, die ja Hohlformen darstellen, 
darauf zu achten, daB durch die massive Prothese die Nasenatmung nicht 
verlegt wird. Um dies zu verhiiten, legt man entweder in den Defekt eine 
Kaniile, die mit einem Fortsatz bis in die kiinstlichen Nasenlocher reicht (Abb. 12) 
oder man schafft auf dem Positivmodell eine Auflage, die in der Negativform 
einen Hohlraum zeigt, durch den ,die Atmung erfolgen kann. 

Um die Gelatinemasse in dem durch die Positiv - und Negativform geschaffenen 
Hohlraum gieBen zu konnen, muB eine EinguBstelle geschaffen werden. Hier
fiir bringt man in der Positivform eine trichterformige Durchbohrung an. 
Bevor man den GuB selbst vornimmt, miissen beide Formen gut schellackiert 
und eingefettet sein. Da die Gipsformen wenig widerstandsfahig sind, durch 
den Gebrauch leicht abgenutzt und beschadigt werden konnen, empfiehlt es 
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sich, von dem Modell eine Negativ- bzw. Positiv metallform anzufertigen, wie 
sie in vorstehender Abbildung gezeigt ist. 

Die Masse wird nach den Angaben Salamons folgendermaBen hergestellt: 
75 g Gelatine werden in kaltem Wasser angefeuchtet und durchsattigt in einem 
Topfe in ein Wasserbad gebracht. Unter Zusatz von etwa 50 g Wasser werden 
30 g Glycerin allmiihlich unter standigem Riihren der vorher vollig aufgelOsten 
Gelatine hinzugegeossen. - Zinsser setzt 50 g Gelatine, 100 g Glycerin hinzu. -
Als Farbemittel benutzt man ZinkweiB, Ocker, Carmin, Sienna und Ultra
marin in Emulsionen, d. h. man verriihrt die :Farben in Glycerin, am besten 
in Salbentopfen mit einem breiten Holzspatel, bis die Farbmasse dickfliissig 
geworden ist. Der im Wasserbade aufgelOsten Gelatinemasse werden zunachst 

Abb. 18. Positiv- und Negativform einer Ohrprothese aus Metall. Die Positivform zeigt die 
EinguBstelie fUr die Gelatinemasse. 

etwa 20 Tropfen von der ZinkweiB-Emulsion zugesetzt. Alsdann gieBt man ent
sprechend dem Hauttone des Patienten einige Tropfen von der einen oder anderen 
Farbe zu. Man sei vorsichtig beim Zugie13en der Farben, da ein Zuviel die Masse 
leicht verfarbt. Wahrend des Farbens, das unter stetem Riihren geschieht, 
entnimmt man zweckmaBig einige Tropfen von der Masse, gieBt sie auf eine 
Palette, und legt die erstarrte Masse zum Vergleich mit dem Hautton auf die 
Gesichtshaut des Patienten. Man kann auf diese Weise unter steter Kontrolle 
sehr schone, dem Hautton entsprechende Farbwirkungen herausholen. Um 
die Widerstandsfahigkeit zu erhohen, setzt man zum SchluB noch zwei bis 
drei Tropfen von in der Flamme gelOstem Kolophonium hinzu. Da der Schmelz
punkt des Kolophoniums um etwa 135 0 herum liegt, muB jetzt der Behalter 
mit der Gelatinemasse aus dem Wasserbade herausgenommen und der direkten 
Flamme ausgesetzt werden. Nach etwa 25 Minuten langem Kochen hat sich dann 
fiir gewohnlich das Kolophonium vollig in der Gelatinemasse aufgelOst. Dabei 
darf man e8 nicht unterlassen, standig die Masse zu riihren, da sie sonst am 
Boden des Gefa13es'anbrennt. Salamon empfiehlt, in der Sommerzeit sechs 
Tropfen Kolophonium zur Erhohung der Widerstandsfahigkeit der Gelatine
masse hinzuzusetzen. 
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Nach dem Farben wird die Masse unter stiindigem Klopfen der Form in 
diese durch den EinguBkanal gegossen. In etwa einer Stllnde ist die Masse 
so weit erhartet, daB man sie 
aus der Form entfernen kann. 
Um dies zu ermoglichen, muB 
der im EinguB liegende Gela
tinezapfen mit einem erwarm
ten Wachsspatel an seiner 
Basis abgeschnitten werden. 
Die Trennung der Formen ge
lingt alsdann leicht, ebenso 
das Herausholen der Gelatine
prothese aus ihrer l?orm. Et
waige UnregelmaBigkeiten im 
GuB, wie Blasen, Zacken, be
seitigt man einfach dadurch, 
daB man mit einem erwarmten 
Spatel auf die schadhafte 
Stelle gelegte Gelatinemasse 
verstreicht. 

Wahrend die einen die Form 
vor dem GuB erwarmen, andere 
die Masse in die kalte Form 
gieBen, empfiehlt Salamon 
in den EinguB einen Mctall
trichter zu setzen, in den ein 
Holzstempel paBt. Salamon 
gieBt die fliissige Masse in den 
Trichter llnd zwingt sie durch 
einen leichten Druck mit dem 
Holzstempel in den Hohlraum, 
nachdem vorher die beiden 
Gipsformen durch einen Draht 
fest miteinander verbunden 
wurden. Zumeist fiihrt das 
EingieBen der Masse in die 
erwarmte :Form zum Ziele. 

Die Befestigung von Ge
latinegesichtsprothesen ist im 
Gegensatz zu Prothesen aus 
anderem Material, die haufig 
einen komplizierten Befesti
gungsapparat erfordern, die 
denkbar einfachste. Man be
streicht die Innenflache der 
Prothese mit einer Mastix- oder 
Mastisollosung und klebt sie 
auf den Defekt auf, nachdem 
vorher aile noch anhaftende 
:Fettigkoit mit, Ather oder 
Benzin beseitigt worden ist. 
Mit einem Tupfer driickt man 
die Prothese fest an und 

Abb.19. Nasenverstiimmelung durch ScJmB,-erletzllng. 
(Westdeutsche Kieferklinik.) 

Abb. 20. Erganzung der verstiimmelten Nase durch 
eine Gelatinerrothese. (Westdeutsche Kieferklinik.) 
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Abb.21. Verstiimmelung der Nasenspitze 
(Kriegsverletzung). 

(W cstdeutsche Kieferklinik.) 

Abb. 22. Ersatz der Nasenspitze durch eine 
Gela tineprothese. 

(Westdeutsche Kieferklinik.) 

verstreicht die Rander mit einem in lauwarmes Wasser getauchten Watte
bausch. Dadurch wird ein vielleicht vorher noch sichtbarer Ubergang von 
Prothese zur natiirlichen Umgebung fast ganzlich verwischt. Die Prothese 
sitzt ungemein fest auf ihrer Unterlage und laEt sich nur unschwer entfernen. 

Wenn die Tonung der Prothese der Rautfarbe nicht vollkommen gleich
kommt, muE man die nachste Umgebung ihrem Farbton anzupassen versuchen. 
Man schminke deshalb die Raut und zwar mit intensiveren Farben als denjenigen 

Abb. 23. Verstiimmelte Ohrmuschel 
(Kriegsverletzung) . 

(Westdeutsche Kieferklinik.) 

Abb. 24. Ersatz der Ohrmuschel dUTch 
eine Gelatineprothese. 

(Westdeutsche Kieferklinik.) 
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der Prothese. Auch muB die einfarbige Prothese, die unnaturlich wirkt und aus 
ihrer Umgebung heraussticht, selbst gefarbt werden. Man verwendet hierfur 
trockene Erdfarben, die man mit einem Wattebauseh auftragt und auf der 
Gelatinemasse verreibt. Durch nachtragliches Pudern wird der Glanz der 
Prothese genommen. 

Zusammenfassend laBt sich sagen, daB wir in dem Gelatineverfahren eine 
Methode haben, elastische Gesichtsprothesen herzustellen; allerdings ist das 
Verfahren nur in ganz bestimmten Fallen anwendbar, wie eingangs kurz er
wahnt wurde. Jeder sezernierende Defekt verbietet ihre Anwendung, da das 
Sekret die Gelatinemasse auflost und die Prothese nicht sitzen bleibt. In der 
von Welke angegebencn Gummiprothese, deren Herstellung allerdings fabrik
maBig erfolgen muB, hat sie einen uberlegenen Gegner gefunden; anerkannt 
muil allerdings werden, dail durch das Bekanntwerden des Gelatineverfahrens 
nnd die Vorziige des Materials manche Verbesserung der fertigen Gesichts
prothese gefnnden wurde. 

VI. Prothetische Deckung zerstorter Augenhohlen. 
Die Wiederherstellung geschrumpfter und zerstOrter Augenhohlen verdient 

noch besonderer Erwahnung. Neben der chirurgisch- orthopadischen Wieder_ 

Abb.25. Zerstorung der linken Augen
h6hle durch SchuJ3verletzung. 
(Westdeutsche Kicferklinik.) 

Abb. 26. Derselbe Fall. Ersatz durch 
eine Orbitalepithese. 

(Westdeutsche Kieferklinik.) 

herstellung der AugenhOhlen und nachtraglicher Wiedereinfiigung eines kiinst
lichen Auges in die Augenhohle kommt die prothetische Deckung dann in Frage, 
wenn die Augenhohle mit ihrer knochernen Umrahmung so zerstOrt ist, naB 
sie nicht mehr fiir die Aufnahme eines Glasauges hergerichtet werden kann. 

Will man auf die Einfiigung eines kunstlichen Auges verzichten, so verdeckt 
man die leere AugenhOhle durch ein dunkles oder mattiertes Brillenglas. 1m 
anderen FaIle stellt man cine Orbitalepithese her. Man nimmt zu diesem Zwecke 
einen Abdruck von der defekten Augenhohle und ihrer Umgebung und fertigt 
ein Modell an, in das ein kunstliches Auge eingefiigt wird. 
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Von dem Modell stellt man eine Negativform und die Prothese selbst her, 
sei es in Kautschuk, Celluloid, Metall oder Gelatine. Der Bulbus des kiinstlichen 
Auges wird bei allen Orbitalepithesen nachtraglich eingesetzt und auf der Riick
seite der Epithese durch anvulkanisierte bzw. angelOtete Drahte festgehalten. 

Abb.27. Gesichtsmaske mit modellierter Orbitalepithesc. 

Abb.28. Schwere Gesichtsverletzung. 
Verlust beider Augen und der Nase. 

(Westdeutsche Kieferklinik.) 

Abb. 29. Derselbe Fall. Ersatz der ver
stiimmelten Nase durch eine Gelatineprothese, 
Deckung der leeren Augenhohlen durch eine 
dunkle Brillc. (Westdeutsche Kieferklinik.) 

Bei einem Ersatz aus Gelatine, der bei grol3eren Epithesen allerdings nicht 
zu emp£ehlen ist, £ertigt man vorher eine Kautschuk{orm von dem kiinstlichen 
Auge an und setzt diese an Stelle des Glasauges in die Form. Der Austausch 
der Kautschukform durch das Glasauge geschieht leicht, da die Gelatinemasse 
immer wieder in ihre alte Form zuriickkehrt . Die Befestigung aller Epithesen 
aus Kautschllk, Celluloid oder Meta,II geschieht am vorteilhaftesten an einem 
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Brillengestell durch Drahte, wie Abb. 7 zeigt. Wimpern werden nach Angabe 
von Salamon bei Kautschukepithesen so eingesetzt, daB man mit einer feinen 
Nadel Stichkanale im Kautschuk anbringt und die Haare mit Chloropercha 
einklebt. 

Auch bei einer ZerstOrung beider Augenhohlen ist dieses Verfahren geiibt 
worden, aber zu keiner praktischen Bedeutung gelangt, da die starren kunst
lichen Augen dem asthetischen Empfinden nicht entsprechen. Man wird diesen 

Abb. 30. Zerstorung des knoehernen 
Nasengeriistes, Verlust des rechten 
Auges. (Westdeutsehe Kieferklinik.) 

Abb. 31. Ersatz des Nasenriickens dureh eine 
gegossene Sil berprothese und Verdeckung der 
Ieeren Augenhohle dureh ein mattiertes Brillen· 

glas. (Westdeutsehe Kieferklinik.) 

armen Mensehen am besten damit dienen, daB man die leeren verstummelten 
Augenhohlen durch dunkle Brillenglaser verdeckt und sich lediglich auf den 
Ersatz eventuell vorhandener Gesichtsdefekte beschrankt. 

Z usammenfassung. 
Bei der }1'rage der Deckung der Gesichtsdefekten ist in allererster Linie das 

chirurgisch-plastische Vorgehen durch das autoplastische Verfahren in Er
wagung zu ziehen und dieser Methode vor jedwedem prothetischen Ersatz der 
Vorzug zu geben. Kinn-, Oberlippen-, Unterlippen- sowie Wangendefekte kommen 
heutzutage fUr die prothetische Deckung nur in ganz groBen Ausnahme
fallen in Betracht, da die chirurgische Deckung fast immer zu einem guten Re
sultate fuhrt. Bei der Wiederherstellung zerstorter Nasenpartien steht mehr 
der kos metische Erfolg im Vordergrund. Verbietet einer der eingangs ange
fiihrten Grunde ein chirurgisches Vorgehen, so bieten sich fur den Zahnarzt 
sehr dankenswerte Aufgaben. Die Wahl des Materials wird man individucll 
treffen mussen. 
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Nachtrag zurn Abschnitt: 
Die kunstIichen Zahne und ihre Bearbeitung von Dr. Stephan Loewe. 

(GehOrt zu S. 152.) 

Vita-Facette. 
Eine weitere Modifikation kramponloser Zahne stelIen die Vita-Facetten 

dar, die von Dr. Hiltebrandts Zahnfabrik A.-G. in Essen hergestelIt werden. 
1m Aussehen gleichtdie Vita-Facette ungefahr den ubrigen auswechselbaren 
Schiebefacetten, nur daB der in der Langsachse des Zahnes liegende Kanal 
eine etwa halbrunde Form statt der bisher iiblichen runden Form aufweist. 
Die Dorsalseite der Facette ist mit einem Langsschlitz versehen, durch den der 
Kanal direkt zuganglich gemacht ist. Die ebene Ruckenflache tragt eine kleine 
Querrippe, die nach dem Hals des Zahnes zu scharf abgesetzt ist, wahrend 

Abb. 1. Vita-Facette mit eingeschobener 
Schiene. 

Abb.2. Die Vita-Facette mit Schiene 
in Einzeldarstellung. 

sie nach der Schneide bogenfOrmig verlamt. Das Wesentlichste bei der Vita
Facette ist die Tatsache, daB sie nur in etwa 3/4 ihrer Riickenlange mit Schutz
platte versehen wird, wahrend die Schneide ungeschiitzt bleiben kann. Das 
Ende der Schutzplatte ist durch die Querrippe gegeben, an welche sich die erstere 
genau anschlieBen muB. 

Zu der Facette gehort eine Einlageschiene, die bequem in den halbrunden 
Kanal der Vita-Facette paBt und sich leicht einfiihren laBt. In der Zentral
langsachse tragt die Schiene einen Steg von 0,6 mm Dicke, an den die in Wachs 
modellierte Riickenplatte angegossen wird. 

Die Moglichkeit, bei der Vita-Facette auf einen Schneidenschutz zu vcr
zichten, ergibt recht befriedigende kosmetische Resultate. lhre leichte Aus
wechselbarkeit macht sie fiir festsitzende Metallarbeiten sehr geeignet, aber auch 
fur aIle anderen Arten von Zahnersatz erweist sie sich als durchaus gut und 
leicht verwendbar. Schone anatomische Formen und eine ausreichende Festig
keit der Masse machen ihre Anwendung empfehlenswert (vgl. Abbildungen). 
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775, 939. 

Young 67. 
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Zeising 446. 
Zeller 446. 
Ziebe 446. 
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Zielinski 60, 106. 
Ziervogel 88. 
Zilkens 955, 962. 
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480, 873, 939. 
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Sachverzeichnis. 

Abbindung des Gipses 52. 
Abdruck, anatomischer 116. 
Abdruckgips 55, 56, 1l0, 111, 841. 
- Farbemittel Ill, 126. 
Abdruckhalter 111. 
Abdruckloffel 111-116. 
- Auswahl des 112 ff. 
- fiir Funktionsabdruck 12l. 
- nach Green 12l. 
- halbc 114. 
- fiir Kronen- und Briickenarbeiten ~ 114. 
- Material fUr Ill. ~ 
- - fUr Selbstanfertigung 115. 
- nach E. Miiller, (Wadensweil) 685. 
- fiir Obturatoren 84-1. 
- partielle 114. 
- nach Riegner 115. 
- nach Roach 759. 
- Selbstanfertigung der 115. 
- nach Toomcy 685. 
- nach Tryfus 121. 
- Wahl des 112, 113, 114, 120. 
- fUr Wurzelstumpf 514-. 
Abdruckmasse, Desinfektion der 60. 
- plastische 57, 60, 108. 
- - verschiedene 109. 
- ~- Zusammensetzung 57. 
- nach Roach 759. 
- Sterilisation 109. 
Abdruckmaterialien 107. 
- Anforderungen an 107. 
- Wahl der 116. 
Abdrucknehmen 146. 
- nach BaIters 115. 
- Erfinder des Wachsabdruckes 302. 
- fiir kunstliche Gebisse nach Schrott 842. 
- vom Gesicht 943, 944, 945. 
- vom Gesichtsdefekt 943, 944. 
- mit Gips Ill. 
- - - Technik 118. 
- mit schwarzer Guttapercha 843. 
- indirektes 884, 885, 886, 887, 888. 
- fur Jacketkrone 884, 885, 886, 887, 888. 
- von der Nase nach Trittermann 944, 

945. 
- fUr Obturatoren 840, 841. 
- vom Ohr nach Trittermann 944, 945. 
- mit plastischer Masse 117. 
- fUr Richmondkronc 511, 512. 
-- nach Roach 759, 7f\1. 
- vom Schlundteil 842, 843. 
- fur schulterlose Porzellanmantelkrone 900. 
- mit Stents 117. 
- fUr Stiftzahne 498, 499. 
- von den Tubenwiilsten 844. 
- mit Wachs 108. 
- vom Wurzelstumpf 514. 

Abdrucknehmen vom Zahnstumpf 482, 884, 
885. 

Abdrucktrennung nach BaIters 115. 
Abdruckverfahren nach Green 120. 
- nach Schrott 120. 
Abformen des Gesichts 943, 944, 945. 
Abkochschalen 27. 
Abkuhlung, plOtzliche, des Porzellans 866. 
Ablenkung des Patienten 843. 
Abnutzung der Zahne 240. 
Abrasionsfacetten 199. 
Absatzzahn 145. 
Abzug 3. 
Aceton 950, 951. 
- bei Bemalung des Celluloids 953. 
- -CelluloidlOsung 950, 951. 
- bei Verarbeitung des Cellons 77. 
-- Verhalten zum Kautschuk 75. 
Achatpolierer 881. 
Achatspatel 881. 
- Anwendung 923. 
Addicksschiene 784. 
Additionsvorgang und Vulkanisation 67. 
Adeps suillae im Modellierwachs 58. 
Adhasion 79, 364, 365, 366. 
- Definition 79. 

I - in derGesichtsprothetik 951. 
; - mangelnde 431. 

I 
Adhasionsflachen in der Gesichtsprothetik 

952. 
i Adhasionskraft 332. 
i-des rostfreien Stahls 330. 
- als Verankerungsmittel fUr Prothesen 365. 
Adhasionsprothese 315. 
- Anfertigung der 398ff. 
- Erfinder 302. 
Adhasionsvorrichtungen 397-403. 
Adular 855. 
Aeternit 357. 
Aeterno-Verfahren 357. 
A ther in der Gesichtsprothetik 957. 
Affen 236. 
Affination zur Feingoldgewinnung 82. 
Alabastergips llO. 
Alaun 54. 
- zur Beeinflussung der Abbindungsdauer 

des Gipses 54. 
Alaunlosung zum Harten des Gipsmodells 

126. 
Alban 108. 
Alfenid 9l. 
A-Linie 123. 
AlkalimetalJe 874. 
Alkohol 27. 
Alkohol-Chlorphenollosung 886, 889. 
Alkohol fUr keramische Zwecke 918. 
- Verhalten zum Kautschuk 75. 
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AlkoholgenuB und Farbenempfindung 888. 
Alkoholchlorphenollosung 886. 
AlIens body, Eigenschaften 859. 
Alpakka 92. 
Aisol 840. 
Altheawurzel 54. 
Altheawurzelpulver zur Verlangerung der 

Abbindungszeit des Gipses 54. 
Altkautschuk, Verwertung 76. 
Aluminium 93. 
- fiir Abdruckloffel 115. 
- Abkochen des 93. 
- Angrcifbarkeit 93. 
- chemische Eigenschaften 93. 
- in der Gesichtsprothetik 951. 
- G1lwinnung 93. 
- Gliihen des 325. 
- GuBverfahren 332. 
- Haltbarkeit im Munde 93. 
- Loslichkeit 93. 
- Oxydation 81, 93. 
- physikalische Eigenschaften 93. 
- als Prothesenbasis 332. 
- Schmelzpunkt 93. 
- spezifisches Gewicht 93. 
- beim VergoldungsprozeB 36. 
- Vorkommen 93. 
Aluminiumbasis, Befestigung der Zahne 426. 
Aluminiumbronze 92, 93. 
AluminiumguB 332. 
Aluminiumlegierungen 93. 
Aluminiumlot 93. 
Aluminiumoxyd, chemische Formel fUr 78. 
Aluminiumprothese 362. 
Alumininmprothesen, Auflosung der 93. 
Alveolaratrophie 776, 777. 
Alveolarfortsatz, Abtragung des 320, 321. 
Alveolarfortsatze, Gestaltung der 319. 
Alveolarkamm und Zahnfleischzahne 358. 
Alveolarrand, Hohe des und Molarenhocker 

177. 
- Resorption des 247. 
- und Zahnstellung 275. 
AmboB 31, 32. 
- fiir Kronenarbeit 451. 
Amalgamationsverfahren 82, 89. 
- zur Goldgewinnung 82. 
- zur Silbergewinnung 89. 
Amalgame 90. 
Amalgamkautschuk 65, 406. 
Amalgammodell fiir Briickenarbeiten in der 

Keramik 910. 
- fii.r schulterlose Porzellanmantelkrone 

900, 901. 
Amalgamstumpf 891, 892. 
Amalgamwurzelteil, Aufbau des 891, 892. 
Amiant 103. 
Ammoniakgold beim VergoldungsprozeB 36. 
Anatoform·Molaren, Kauflache 238. 
- - Keilwirkung der 244. 
Anatoform-Molarenblocke 245. 
Anatoformzahne 143,226,232,244,245,246, 

292. 
- Hocker der 246. 
- fiir den KreuzbiB 247, 248. 
- in Okklnsion 277. 

Anasthesie bei Kronenarbeit 47l. 
- bei Ringanprobe 508. 
- bei Stumpfpraparation 882. 
Anatomie des Gesichtsschadels 317, 318, 319, 

320. 
- Grundlagen der 315-321. 
- des Unterkiefers 317. 
Anheizdauer der Porzellanbrennofen 862, 

863, 865. 
Antagonisten, Definition 166. 
Anke 481. 
Anrauhen von Metallen durch Salzsaure 954. 
Anreibevergoldung 35. 
Antimon 128. 
- Schmelzpunkt 128. 
- Verwendung 128. 
- Vorkommen 128. 
Antimonglanz 128. 
Antimonlegierungen 128. 
Antlitz .940. 
Apocynaceen 61. 
Appendix an Riickenplatten 160. 
Aqua destillata beim VergoldungsprozeB 36, 

37. 
Arbeitsfacetten 220, 223, 224. 
- der Molaren 197. 
Arbeitsmodell fiir Herstellung von Jacket-

kronen 890. 
- fiir Jacketkronen, Herstellung des 891ff. 
- Material fiir 891. 
Arbeitsmodelle, Herstellung der 124, 126, 131. 
Arbeitsplatz 2. 
Arbeitsraum 1. 
- fiir Keramik 888. 
Arbeitsseite der Zahne 237. 
- - - Definition 166. 
Argentan 92. 
Argyrolith 92. 
Arsen bei Platinverarbeitung in der Keramik 

874. 
- Vorkommen 128. 
Arthritis 457. 
Artikulation 165, 228. 
- Definition 165. 
- Einschleifen der 276, 279. 
- definitives Einschleifen der 279. 
- Einschleifen im Trubyte-Artikulator 293. 
- Nomenklatur 166. 
- der Zahne 165. 
Artikulationsfacetten 207. 
- der Frontzahne 207. 
Artikulationsgleichgewicht 450, 550. 
ArtikulationsMhe 187. 
Artikulator 44, 45, 46, 166, 169, 184, 195. 
- nach Baiters 336, 474. 
- nachBonwill 337. 
- Definition 166, 202. 
- Dreipunkt 212. 
- Eingipsen der Modelle 333, 337, 338, 339. 
- Einstellen der Modelle in den 288. 
- nach Fehr 344. 
- Funktion 334, 335. 
- Geschichte des 202, 203. 
- nach Gritmann 337. 
- nach Gysi 203, 204, 205, 337. 
- unverstellbarer, nach Gysi 261. 
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Artikulator, individueller 206. 
- nach Kerr 220. 
- Mittelwert- 205, 210. 
- Notwendigkeit der Benutzung 334. 
- nach Schroder - Rumpel 338, 339, 349. 
- - - Beschreibung 338. 
- nach Schwarze 336. 
- verstellbarer 250. 
Artikulatoren 333, 334-338. 
- automatische 293. 
- Beschreibung der 335. 
- Definition 335. 
- Einteilung der 335. 
- Unzulanglichkeit 343. 
Artikulatorenbau, Forderungen an 206ff. 
Artopaceen 61. 
Asbest 20, 21, 22, 27, 28, 103. 
- in Einbettungsmasse 102. 
- Vorkommen 103. 
- Zusammensetzung 103. 
Asbestblock 27. 
Asbestgewebe 103. 
Asbestpappe 103. 
Ash - Dubel-Krone 534, 535. 
Ash high fusing, Eigenschaften 859. 
Ash-Mitchelofen 864. 
Asphalt, im leichtflussigen Metall 98. 
-- zum Farben von Weichgummi 72. 
Atmosphare 366. 
Atmospharilien, Wirkung der 853. 
Atemubungen 847. 
- nach A. Gutzmann 847, 848. 
Atmung, Ermoglichung der regularen 948. 
- bei Gesichts~bdruck 944. 
~trophia alveolaris 574, 575, 776, 777. 
Atzkali 56, 57. 
Atznatron 56, 57. 
Aufhanger nach Schroder 372. 
Auflageschiene nach Katzner 793, 795. 
Aufschleifen der Frontzahne, Technik 359. 
Aufsitzklammer nach Moffit 769. 
Aufstellen der Zahne 264, 265-278. 
- - - Reihenfolge 266. 
Augapfel, kunstlicher 960. 
Auge, kunstliches 959, 960. 
Augenbrauen 944. 
AugenhOhle, prothetische Deckung der 959. 
- leere 941, 944. 
- Wiederherstellung der 959. 
- Zerstorung der 959. 
Augenhohlenepithesen 950. 
Augenlinie 250, 254. 
Augenprothese 959, 961. 
Augit 103. 
Aurorazahne 145. 
Aurum chloratum, beim VergoldungsprozeB 

36. 
Ausarbeitung der Celluloidprothesen 434. 
- vonKautschukarbeiten 43-50. 
- von Metallarbeiten 28-34, 44-50. 
- der Plattenprothese 429. 
Ausdehnungskoeffizient des Gases 68. 
-- von Gips llO. 
- - - beim Erstarren llO. 
- des Goldes 83. 
- der Metalle 146. 

Ausdehnungskoeffizient des Porzellans 146. 
Aussprache 123, 243, 268, 278, 843. 
- Erschwerung durch den ObturatorkloB 

843. 
- Korrektur der 843, 849. 
- Probieren der 279. 
Automaton 489. 

Babbit-Metall 97, 131. 
- Zusammensetzung 131. 
Backenzahne, Aufstellen der 271-275. 
Barlapp 56. 
Barlappsamen 56. 
Bakelit 76. 
Barkmeyer-Ofen 866. 
Balanceseite, Definition 166. 
Balancierfacetten 197, 220, 221. 
- der Molaren 197. 
Balancierseite 231. 
- der Zahne 237. 
Balkenwaage 35. 
Bandklammer 369, 370. 
- Bau der 370. 
- Lage der 370. 
- Laten an 371. 
- Material fUr 369. 
Bandometer "Trestoni" 467, 508. 
Bariumchloridlosung zum Harten des Gips-

modells 126. 
Bartzangen 31. 
Barytkrystalle, zum Harten des Gipsmodells 

126. 
BarytlOsung 55. 
- zur Hartung von Gipsmodellen 55. 
Basisflache, aus Aluminium 332. 
- aus 2 Blechen gestanzt 328. 
- Forderungen an 361. 
- Herstellung· der 412-416. 
- der Plattenprothese, Funktion der 301. 
- aus rostfreiem Stahl, Adhasionskraft 330. 
- Stanzen der 326ff. 
Basisplatte 250, 251, 252, 265, 361. 
-- GieBen der 330ff. 
- Material fur 302. 
- fUr Obturator 841. 
- Starke der 362. 
Basisplatten, zur Anfertigung von Abdruck-

lOffeln ll5. 
- fUr BiBschablonen 251. 
Befestigungsarbeit 776ff. 
- Allgemeiner Teil 776. 
- Einleitung 776. 
- Geschichtliches 777. 
- Indikation der Stu.tzung 779. 
- Zeitpunkt fur 778. 
Befestigungsschiene 607, 614. 
- nach Bruck 811. 
-- nach Bruhn 796. 
- nach Hruska 792, 793. 
- nach Loewe 812. 
- nach Wallisch 792. 
BeiBzange 30. 
Belastung der Plattenbruckenprothese 386. 
- von Plattenprothesen 386ff. 
- naturlicher Zahne 578, 582, 583. 
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Belastung der Zahnreihen durch Blas
instrumente 410. 

BelastungsgrOBe der Zahne 305,306,313,314, 
315. 

Belastungsmoglichkeit der Zii.hne 313, 314, 
315. 

Beleuchtung 1, 2, 4. 
Bemalung des Celluloids 953. 
- der Gesichtsprothese 949, 950, 951, 953, 

954. 
- von Gesichtsprothesen, Einheitsbemalung 

nach K ukulies 954-. 
- des Kautschuks nach Siegfried 953. 
- von Leukoplast in der Gesichtsprothetik 

952, 955. 
- von Metallgesichtsprothesen 953. 
Bennettsche Kondylenbewegung 212. 
Benzin 862. 
- in der Gesichtsprothetik 957. 
Benzingasofen, in der Keramik 862. 
Benzinoform 424. 
Benzol, Verhalten zum Kautschuk 75. 
Bergflachs 103. 
Bergkork 103. 
Bergkrystall 856. 
Bergzinn 127. 
Beruf und Gesichtsprothese 946. 
Bessemerbirne 99. 
BessemerprozeB 99. 
Beuteltiere, GebiBentwicklung 167. 
BewuBtsein und Gelenkbewegung 334. 
Biber-Abdruckmasse 57. 
Biberzii.hne 149. 
- bei Briickenarbeit 650. 
- bei Kronenarbeit 528. 
Bienenwachs 58. 
- Bestimmung des spezifischen Gewichtes 

58. 
- chemische Zusammensetiung 58. 
- Eigenschaften 58. 
- Falschungen 58. 
- Geschichtliches 58. 
- Losungsmittel 58. 
- Priifung auf Qualitii.t 58. 
Bier, bei Herstellung der Sandform 133. 
Bildhauer 945. 
Bikuspidaten, kiinstliche 241. 
Bimsstein 781. 
- Herkommen 78. 

BiBhOhe Ermittelung der 255, 256, 257. 
- in der Keramik 928. 
- und Kieferstellung 170. 
- Bestimmung der provisorischen 252. 
- Verii.nderung der 217, 879, 880. 
BiBlinie 263. 
BiBmarken 613. 
BiBnahme 184, 294, 295. 
- bei Briickenarbeitcn 679, 680-685. 
- bei Kronenarbeit 473. 
- Kontroll- 280, 281. 
- Methoden der 250. 
- Nachwort 262. 
- bei partiellen Prothesen 294. 
- Registrator bei 258, 259. 
- fiir vollstii.ndigen Zahnersatz 249, 250 bis 

257. 
BiBschablone 250, 251, 252, 253, 257, 258, 

259, 265, 684. 
BiBtiefe 228, 229, 230, 231, 232. 
- der Anatoformzii.hne 246. 
- auf der Arbeitsseite 230. 
- der Balancierseite 231. 
- kiinstlicher Zii.hne 245, 246. 
- des Vorbisses 232. 
BiBstellungen 582. 
BiBwirkung 582, 583, 589, 595, 608, 611, 616, 

638. 
Blasebalg 5, 6. 
Blasinstrumente, Belastung der Zahnreihen 

durch 410. 
Blattgold, unechtes 91. 
Blechlehre ll. 
- Geschichtliches 11. 
Blechschere 31. 
Blechwalze 8. 
Blei 95, 96, 128. 
- chemische Eigenschaften 96. 

I - physikalische Eigenschaften 96. 
I _ Geschichtliches 95. 
- Gewinnung 95. 
~ Giftigkeit 96. 
- Legierungen 96. 
- Loslichkeit 96. 
- Schmelzpunkt 96. 
- Schmelzpunkterniedrigung durch 874. 
- beim Stanzverfahren 324. 
- spezifisches Gewicht 96. 

- zur Beeinflussung der 
- Verwendung 96. 

Briichigkeit des - Vorkommen 95. 
Gipses 55. 

Biskuitporzellan 857. 
BiB, Fixierung des 261. 
- niederer 147. 
BiBarten 166, 169, 174, 176, 177, 179, 

229. 
- Aufstellen der Zii.hne 291, 294. 
- Definition 166. 
BiBdruck 555. 
BiBebene 475. 
- Herstellung der normalen 643. 
BiBerhOhung 187, 189, 295, 583. 
- bei Plattenprothesen 322. 
- und Unterkieferstellung 170, 171. 
BiBerniedrigung 187, 189. 
BiBhOhe 252. 

- als Zahnfiillungsmaterial 96. 
Bleibaum 96. 

I - Bildung des 96. 

I Bleicarbonat 96. 
228, Bleichen von Prothesen 430. 

- von Wachs 58. 
Bleichmittel 58, 430. 
Bleiglanz, Zusammensetzung 95. 
Bleihydroxyd 96. 
Bleinitrat 96. 
Bleiring, zum Abdichten des Vulkanisators 

41. 
Bleischale 96. 
- im Laboratorium 96. 
Bleistanze 12, 13. 
Bleisulfat 96. 
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Bleivergiftung 96. 
BleiweiB 108. 
Blende, an Cuvette 931. 
Blockpinzette in der Keramik 918. 
Blockzahne 153, 357, 358. 
- Anatoform-Molaren 245. 
- Einsetzen der 829, 830. 
- an Gold- und Platinbasisfla.chen 367. 
- Loten der 427. 
- an Metallbasisfla.che 427. 
- Verarbeitung 358. 
Blue ball clay, Analyse 854. 
Blumentopf beim Lotverfahren 328. 
Blutgefa.Be, Imitation in der Gesichtsprothese 

951. 
Blutlaugensalz, beim VergoldungsprozeB 36. 
Blutstillung 489. 
BohlenfuBbOden, im Laboratorium 1. 
Bohrer 50. 
- Arbeitsweise der 49, 50. 
- Geschichtliches 50. 
Bohrmaschine 49, 50. 
Bohrschlauch 48. 
Bohrspane 50. 
Bolus, im Modellierwachs 58. 
Bonwillsches Kieferdreieck 168. 
- Kondylenbewegung 212. 
- Schleifmethode 241. 
Borax 27, 35, 54, 81, 100, 328. 
- zum AuflOBen der Oxyde 81. 
- calcinierter 100. 
- chemische Zusammensetzung 54. 
- Eigenschaften 100. 
- Entwa.ssern des 81. 
- entwa.sserter 81. 
- glasierter, LOBen des 35. 
- beim Loten von Platin 915. 
- als Lotmittel in der Keramik 874. 
- zur Verhinderung der Oxydation 81. 
- zur Verla.ngerung der Abbindungszeit des 

Gipses 54. 
Boraxlosung, zum Harten des Gipsmodell& 

126. 
Boraxschale 27. 
Boraxschleim beim Loten 100. 
Borstenpinsel 945. 
Brauneisenstein 98. 
Brechreiz, Bekampfung des 117. 
- Vorbeugung des 117. 
Brenndauerregler 861. 
- Zweck des 861. 
- in der Keramik 861. 
Brennen des Gipses 52. 
- des Porzellans 860ff. 
Brennfarbe, Beeinfl~ung der 859. 
BrennOfen 861ff. 
- Leistungsfahigkeit der 860. 
Brennofen der deutschen Gold- und Silber-

scheideanstalt Frankfurt a. M. 866. 
Brennstoffarten 862. 
Brennstoffofen 862. 
Brennunterlage 871, 873. 
Brennvorgang, Kontrolle des 866, 867 ff. 
Brewster enamel, Eigenschaften 859. 
- foundation, Eigenschaften 859. 
Briefwaage 35. 

Brille 941, 943, 947. 
- in der Gesichtsprothetik 952. 
- - - Abnehmen der 947. 
Brillenbefestigung von Gesichtsprothesen 

947, 949. 
Brillengestell 941, 947. 
- zur Befestigung von Gesichtsprothesen 

959, 960, 961. 
Brillenglas, dunkles 959, 960. 
- mattiertes 959, 961. 
Britanniametall 128. 
Bronze 91. 
- in der Plattenprothetik 362. 
- am Vulkanisierkessel 41. 
- Zusammensetzung 91. 
Bronzefarben 91. 
Bruchfestigkeit und rasches Erhitzen 861. 
- des Kautschuks 73, 74, 76. 
- - - und Vulkanisationszeit 74. 
- der verschiedenen Porzellanmassen 859. 
Bruchgefahr bei Plattenprothese, Vermei-

dung der 322. 
Briichigkeit des Gipses 55. 
Briicken 294, 544 ff. 
- bei niederem BiB 147. 
- Definition 381. 
BriickenanMnger 601, 602, 603, 607, 617. 
Briickenanker 619ff. 
- far abnehmbare Briicken 710. 
- Definition 566. 

Material far 619, 627. 
- nach Moffit 768, 769. 
- neuere 768 ff. 
- aus Porzellan 906. 
- - - mit Platingeriist 908. 

Porzellanmantelkrone als 909. 
verschiedene 619. 
zerlegbare 663. 
- Lagerung der Schrauben 668. 

Briickenarbeit 544 ff. 
- BiBbestimmung 679. 
- Definition 544. 
- Einprobe 697. 
- Einteilung 567 ff. 
- Bezeichnung far die Elementarteile 565. 
- Geschichtliches 545. 
- geteiIte feste 672. 
- Gipsabdruck mit Ankern 689. 
- Grundanforderungen 548, 563, 564. 
- Indikation der Anwendung 546. 
- Kombination fester und abnehmbarer 

752. 
- Literatur 770. 
- Losung von Aufgaben 584ff. 
- Politur 698, 699. 
- Befestigung der Porzellanfronten 699. 
- Verankerung der Porzellanfronten durch 

Verschraubung 927. 
- aua plastischer Porzellanmasse nach A. 

Gutowski 928. 
- Reparatur der 703ff. 
- SchluBwort 770. 
- Stiitzpfeiler bei 577, 578 ff. 
- Anordnung der StutzpfeiIer 578. 
- in Verbindung mit Stiitz8chienen 825. 
- Eignung der Stiitzpfeiler 570 ff. 
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Briickenarbeit, Zahl der Stiitzpfeiler 577. 
- Systematik 565, 567. 
- Wahl der Tragerzahne 579. 
- aus Vollporzellan 934. 
- - - mit Metallunterlage 934. 
- Priifung der Wurzelhaut 573. 
- Auswahl der kiinstlichen Zahne 677. 
- Priifung der Zahnpulpa 572. 
- Eignung der Zahnwurzeln 570. 
- abnehmbare 705 ff., 762, 769, 770. 
- - Allgemeines 705. 
- - Anwendung 740ff. 
- - Briickenkorper 709. 
- - Herstellungsgang 725ff. 
- - Indikation 707. 
- - in der Keramik 907, 909. 
- - Reinigung 740. 
- - Stiitzung dcr 709. 
- - Stumpfpraparation 728. 
- - altere Systeme 710ff. 
- - neuere Systeme 72l. 
- - Verwendung der Zwischenscheibe 738. 
- feste 570ff. 
- - Allgemeines 570. 
- - Einsetzen der 700, 701, 702. 
- - Herstellung der 675ff. 
- - Konstruktion 619. 
- - Reparatur der 703. 
- Kombination abnehmbarer und fester 

751ff. 
- totale 616, 617, 666, 667. 
- zusammengesetzte 662ff. 
- nach Chayes 762ff. 
- nach L eger-Dorez 675. 
Briickenaufgaben, Losung der 584. 
Briickenbiigel 609ff., 651ff., 742, 743, 744, 

754ff., 755ff. 
- bei abnehmbarer Briickenarbeit 742. 
- Anwendung 652. 
- Befestigung 659, 660. 
- Breite des 657. 
- EinfluB auf die Schleimhaut 658. 
- Material fiir 653 657, 662. 
- Schraubenverankerung 659, 660. 
- Wirkung auf Schleimhaut 658. 
Briickenfundament, Definition 565. 
Briickenglieder aus Porzellan 906. 
Briickenkorper 640ff. 
- abnehmbarer Briicken 709. 
- - - Modellieren des 736. 
- dem Alveolarkamm aufsitzend 644. 
- Anforderungen an 64l. 
- Befestigung der Porzellanfronten 647, 648. 
- Definition 566. 
- Einbetten des 694. 
- freischwebcnd 642, 643. 
- Gestaltung des 641, 642, 643, 644. 
- Herstellung 640. 
- Loten des 695. 
- Modellieren des 693. 
- mit Porzellanfronten 644. 
- Querschnitt des 642, 643. 
- mit Zahn£leischzahnen 646. 
- zusammengesetzter 674ff. 
Briickenprobleme, Zerlegung der 58l. 
Briickentragerzahne 576. 

Briickenzwischenglieder aus Porzellan, 
Widerstandsfahigkeit 909. 

Brustflache, an Gewindestahlen 37. 
Bryans Reparaturinstrumentarium 54l. 
Buchdruckpressen 13. 
Buckeleisen 12. 
Buckelzange 28, 29. 
Biirstenrader 46. 
Bulbus, kiinstlicher 960. 
Bulgaro Ill. 
- als Zusatzmasse zum Abdruckgips Ill. 
Bunsenbrenner 4. 
Bunzen 48l. 
Butadien, Derivate des 76. 

Cadmium 86, 92, 127. 
- zur Herstellung gegossener Klammern 377. 
- Schmelzpunkt 92. 
- Schmelzpunkterniedrigung durch 874. 
- spezifisches Gewicht 92. 
- Verarbeitung 377. 
- Verwendung beim GuBverfahren 513, 518. 
- Vorkommen 127. 
Cadmiumringe 484. 
Cadmiumsulfid 93. 
Calcium, schwefelsaures 109. 
Calciumcarbonat, im Vulkanisator 42. 
Campher, als Losungsmittel fiir Celluloid 435. 
Campherspiritus 117. 
- zur Ausschaltung des Brechreizes 117. 
Capitulum mandibulae 317. 
Capsula articularis 320. 
Caput mortuum in der Gesichtsprothetik 953. 
Carborund, chemische Eigenschaften 78. 
- Gewinnung 78. 
- Zusammensetzung 78. 
Carborundsteine 460-462. 
- fiir Stumpfpraparation 460. 
- - - fiir Jacketkronen 880. 
Carborundum 78. 
Carcinom 954. 
Caries, Ursache der 460. 
- natiirlicher Schutz gegen 882. 
Carmichaelkronc als Briickenanker 628, 629. 
- Herstellung der 628. 
- Zahnpraparation 628. 
Carmin als Gipsfarbemittel Ill. 
Cassiuspurpur 140. 
- als Farbemittel 140. 
Casting Clasp-Gold 653. 
Cedenta-AbdruckmasBe 109. 
Cellit 433. 
- Losungsmittel 435. 
- -Prothesen 435. 
Cellon 77, 433. 
- Brauchbarkeit 435. 
- Losungsmittel 435. 
- -Prothesen 435. 
Celluloid 76, 77. 
- Bemalung nach Bruck 953. 
- Beseitigung des Glanzes 950. 
- Eigcnschaften 76. 
- Entziindungsgefahr 434. 
- gefarbtes 950. 
- in der Gesichtsprothetik 949, 960. 
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Celluloid, Haltbarkeit 77, 433. 
- Herstellung 76. 
- Kombination mit Kautschuk 950. 
- LOslichkeit des 434, 950. 
- LOsungsmittel 434, 435. 
- Pressen des 77,433, 434. 
- rosafarbenes, Bemalung des 953. 
- und Stomatitis 77. 
- ungQfii.rbtes, in der Gesichtsprothetik 953. 
- Verarbeitung 76, 77, 433, 434. 
- beim Wundverband 76. 
Celluloidform, fur provisorische Kronen 889, 

890. 
Celluloidgesichtsprothese 950, 953. 
- Befestigung der 951. 
- Herstellung der 950. 
Celluloidmatrize 875. 
- nach Caulk 889. 
- zur Herstellung von Silikatkronen 889, 

890. 
Celluloidprothesen 433---435. 
- Ausarbeitung 434. 
- Herotellung 433. 
- Reparatur der 435. 
Celluloidringe, bei Kronenarbeit 468. 
Ceresin 57. 
- Herkommen 57. 
Cerotinsii.ure 58. 
Charakter und Bewegungsart der Extremitii.-

ten 334. 
Chayesbrucke 762ff. 
- Anwendungsbereich 767. 
- Herstellung 762ff. 
Chayesparallelometer, Anwendung 766. 
Cheko-Legierung 453, 620. 
Chemische Waagen 35. 
China clay 853, 854. 
- - Analyse 854. 
Chinolin, Verhalten zum Kautschuk 75. 
Chirurgisch-plastische Operationen 941, 942. 
Chloreton 117. 
- zur Ausschaltung des Brechreizes 117. 
Chlorgold beim VergoldungsprozeB 36. 
Chlorination 82. 
- zur Goldgewinnung 82. 
Chlorkalk als Bleichmittel 58. 
Chlornatrium ulld Abbindungszeit des Gipses 

IlO, Ill. 
Chloroform zum Losen von Guttapercha 60. 
Chloropercha 800. 
Chlorphenol zur Stumpfdesinfektion 898. 
Chlorphenollosu.ng 886, 889. 
Christensen-Artikulator 204. 
Christensensches Phii.nomen 255, 260, 341, 

342, 347. 
Christofle 91, 92. 
Chrom 139, 156. 
Chromnickelstahl 99. 
Chromoxyd als Fii.rbemittel 140. 
Closes body, Eigenschaften 859. 
Cocain 117. 
Condylen, Bewegung beim Sprechen 312. 
- vertikale Bewegung 307. 
Condylenbahn beim Gii.hnen 312. 
- beim Schlucken 312. 
- beim Singen 312. 

Handbueh dcr ZahnheUkunde. III. 3. A. 

Consolid. contino gum, Eigenschaften 859. 
Consolided inlay, Eigenschaften 859. 
Continous-gum-Arbeiten 858, 913ff. 
- - - Diatorix fiir 913. 
- - - Porzellan fur 859. 
- - -Zii.hne 913, 914. 
- - - Verarbeitung 914. 
Corund 78. 
- Farbe des 78. 
- Zusammensetzung 78. 
Crampondraht 871, 872. 
Crampons, bei Contionous-gum-Arbeit 913. 
- mit Gewinden versehen 927. 
- S. Krampons. 
- beim Porzellanbrennen 871, 872. 
- Selbstherstellung 871, 872. 
Cramponzii.hne in der Keramik 871. 
Crista buccinatoria 317. 
- infratemporalis 320. 
Cuvetten, Aufbewahrungsort 3. 
- fUr Kautschukarbeiten 40. 
- in der Keramik 924. 
- fiir Porzellanbrand 873, 924, 929, 930. 
- - - nach A. Gutowski 924. 
- fiir das Stanzverfahren 13. 
Cuvettenhalter 40. 
Cyanidverfahren 82. 
- zur Goldgewinnung 82. 
Cyankali, bei dem VergoldungsprozeB 36. 
Cyankupfer, beim VergoldungsprozeB 37. 
Cyansilber, beim VergoldungsprozeB 37. 

Dammaragummi im Klebwachs a9. 
Dammaraharz im Klebwachs 59. 
Dappenobturator 844. 
Daviskrone 148, 515. 
Davisvulkanisator 41, 42. 
Decubitalgeschwiire 318, 319. 
Defekte des Gaumens 840. 
Deltametall 92. 
Dental-Alloy 90. 
Dentimeter 466, 467. 
- nach Lennox 451. 
Dentinkani1}chen, AbschluB der 482. 
Dentition und Kiefergelenk 202. 
Desinfektion, der Abdruckmasse 60. 
Desinfektionsmittel 102. 
- Holzkohle als 102. 
Desinfizienz 840. 
Desodorans 840. 
Devitalisation des Zahnes bei Anfertigung 

von Jacketkronen 881, 889. 
- Frage der 454, 455, 456, 457, 781, 782. 
Dextrin, in Gipskompositionen Ill. 
Dezimalwage 35. 

I Diamantkronenzii.hne 148. 
- von Homann 148. 
Diamantscheibe 463, 464. 
Diamantstaub 78. 
Diatorix 146, 649, 913. 
- im BriickenkOrper 649. 
- fiir Continous-gum-Arbeit 913. 
Dicsoprenyl zur 'Herstellung synthetischen 

Kautschuks 76. 
Dimethylbutadien zur Herstellung syntheti

schen Kautschuks 76. 
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Discus articularis 317. 
Dolomit 852, 856. 
- chemische Zusammensetzung 856. 
Dondersche Saugraume 367. 
Doppelfederanker, nach Moffit 768. 
Dowelkronen 148. 
Draht, Herstellung aus Metallbarren 9. 
Drahtbiirste 945. 
- in der Gesichtsprothetik 955. 
Drahtklammcr 369. 
- Kritik der 369. 
Drahtlehre 496. 
Drahtstreckzange 29. 
Drahtwalze 10. 
Drahtzieher 8, 9, 10. 
Dreipunktartikulator 212-216, 220, 261. 
- Erklarung des 212ff. 
- Funktion 213, 216. 
- nach Gysi 201. 
Dreipunktfiihrung, am Kaubahntrager 45. 
Dreipunktkontakt 230. 
Druckhohe und Temperatur 68. 
Druckpresse nach Kidder 478ff. 
Dynamomaschine 48. 

Eisen, physikalische Eigenschaften 99. 
- Schmelzpunkt 99. 
- Vorkommen 98. 
Eisenerze 98, 99. 
Eisenoxyd 156. 
- zum Bemalen kiinstlicher Zahne 156. 
- chemise he Zusammensetzung 854. 
- zum Farben von Weichgummi 72. 
- als Farbungsmittel 859. 
- im Formsand 12. 
- im Schmirgel 78. 
Eisenthiat 128. 
Eisenverbindungen, Vorkommen 853. 
Eisenvitriol, zur Feingoldgewinnung 83. 
Eisenzeit 50. 
Eisessig, bei Herstellung synthetischen Kaut. 

schuks 76. 
Elastizitat 329, 367, 368. 
- Definition 80 367. 
- des Goldes 83, 84. 
- des Kautschuks 72. 
- der Metalle 80. 
- des Platingoldes 85. 
Elektrizitat, in der Keramik 862, 863. 
- in der Temperaturmessung 867. 
-- zur Vergoldung 36. 

Eckzahne 207, 268, 269, 270. Elfenbein, gebr., im Kautschuk 66. 
- als Briickentrager 577. Elfenbeinplatte als Prothese 302. 
- Funktion der 236, 242. ,Elfenbeinzahne 136. 
- Schienung nach Wustrow 396. i Email, farbloses 873. 
Eckzahn, kiinstlicher, Form des 242. 1- zur Reparatur von Porzellanstiicken 935, 
Eckzahnklammer 370. 936. 
Edelmetalle, in der Gesichtsprothetik 952, Emaille in der Gesichtsprothetik 954. 

954. Emaillefarben 155. 
Einbetten der getropften Basisflache 419. ; - Anwendung 155. 156. 
- beim Gu13verfahren in der Plattenprothe. : Emulsionen in der Gesichtsprothetik 956. 

tik 331. Englisches Heftpflaster in der Gesichtspro. 
- des Modells des Kronenkorpers 518. thetik 947. 
- "umgekehrtes" 416, 417. Englischrot 78. 
- des Wachsmodells 518. Entfetten, der Haut 957. 
- der Wachsprothese 416--421. Entfettung 35. 
- mit Wall 418. Entlastungsbiigel595, 609££.,742, 743ff., 754, 
Einbettungsmassen 102. 755, 756, 757. 
- Anforderungen an 102. Entlastungskrone nach Riechelmann 488, 
- in der Keramik 925. 489. 
- bei Metallgu13 331. Entziindung durch Campfer 77 
- verschiedene 102. - durch Celluloid 77. " 
- Zusammensetzung 102. - durch Quecksilbersalze 66. 
Eingipsen in den Artikulator 289, 295, 333, Epithesen 941, 943, 946. 

337, 338, 339. - Befestigung der 960, 961. 
- in den Kaubahntrager 347, 349. Erdfarben, in der Gesichtsprothetik 953, 
- eines Unterstiickes in der Keramik 829ff. 954. 
Einheitsbemalung der Gesichtsprothese nach Erdwachs, Vorkommen 57. 

K ukulies 954. Ergu13gesteine 78. 
Einschleifen der definitiven Artikulation 279. Ernahrungsstorungen des Transplantats 942. 
- der Zahnc 293, 294. Ernolith 76. 
Eisen 98, 99. Erstarrungsproze13, des Gipses 53. 
- Auslaugung des 853. Eruptivgesteine 853. 
- chemische Eigenschaften 99. ErysipeI, Gefahren des 942. 
- zum Farben kiinstlicher Zahne 140. Erythren, zur Herstellung synthetischen 
- Gewinnung 98. Kautschuks 76. 
- Harten des 99. Estrichgips 52. 
- in der Keramik 859. Euphorbiaccen 61. 
- ·Konstantan·Thermoelement 868. Explosionsgefahr des Vulkanisators 42, 43. 
- Loslichkeit 99. - - - Vermeidung der 42, 43, 44. 
- Oxydation 81. Extensionsbriicken 578, 758. 
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Extraktion, bei Plattenprothese 322. 
Extremitaten, Bewegung der, und Charakter 

334. 

Federwage 35. 
}<'eilblock 34. 
Feilen 33, 34, 43. 
Feilenhauer 34. 
Feilenstrich 33. 

Facettenarten bei Kaubewegung 197, 199, Feilkloben 34, 35. 
220, 223, 224, 274. Feilnagel 2, 34. 

Facettenwinkel, Messung der 220, 221. - Material fur 2. 
Farbemittel, fiir Gelatine 956. FeHung, Auffangen der 2. 
- fiir Gips Ill. Feingold, Beimengungen 82. 
- fiir Kautschuk 65, 66. - Gewinnung 82, 83. 
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- fUr kiinstliche Zahne 139. - Schmelzpunkt des 860. 
- fiir Modellierwachs 58. - Umwandlung in niedrigerkaratiges Gold 
- fiir Weichgummi 72. 85. 
Farben von Gelatinegesichtsprothesen 956.' -- Verunreinigungen 82. 
- kiinstlicher Zahne 155, 156. Feingoldgewinnung 82, 83. 
- von Porzellanzahnen 873. Feingoldlot, Jenkins plastisches 101. 
Farbung des Abdruckgipses 55, 126. Feingold-Platinlegierungen 874. 
- des Celluloids 953. l<'eldspat 138, 141. 855, 856. 
- der Gesichtsprothese 950, 952, 953, 954, - chemische Zusammensetzung 855. 

958, 959. - in Guttapercha 61. 
- des Kautschuks 66, 953. -- Vorkommen 855. 
- kiinstlicher Zahne 139, 140. - Zusammensetzung 138. 
- von Leukoplast in der Gesichtsprothetik Feldspatgehalt des Porzellans 857. 

952, 955. 'Feldspatglas 856. 
- des Porzellanzahnes 874, 875. I Fensterkrone als Briickenanker 628. 
- des Silbers in der Gesichtsprothetik 953, - aus Porzellan 899. 

954. ._- bei Verankerung des Obturators 846. 
- von Wachs 108. l<'ensterporzellanmantelkrone 882. 
- von Weichgummi 72. - Indikation 899. 
Farbungsmittel fiir Porzellan 859. - nach Hovestad 899. 
Falzen 895. Ferrihydroxyd 99. 
Falzpinzette 895. Ferrioxyd 78. 
Farben zum Bemalen kiinstlicher Zahne 156. Ferrosulfat, Verwendung 78. 
- feu~rbestandige 873. Fery-Pyrometer 868. 
Farbenbestimmung, Kronenskizze fiir 888. Fett, im Modellierwachs 58. 
- fiir Porzellankronen 888. Fette 100, 101. 
Farbenempfindung, individuelle, StOrung der - als Lotmittel 100. 

888. Feuerschwamm 872. 
Farbenurteil, individuelles 888. :Feuerstein 856. 
Farbenveranderung, des Porzellans beim Feuervergoldung 35. 

Brennen 861, 862. l!'ichtenharz, im Klebewachs 59. 
Farbring, in der Keramik 874. Filz als Stanzunterlage 325. 
Farbstoff, in der Gesichtsprothetik 953, 954. :Fingerhutkrone 627. 
Farbstoffe, fiir Kautschuk, vulkanisierechte Fissurenbohrer 494. 

66. Fixiermasse, in der Keramik, 918. 
- fUr synthetischen Kautschuk 76. - -- - - Verarbeitung 920. 
Fascia temporalis 318, 319. .Flachzahn 145. 
Fasergips 51. Flachzange 28, 29. 
Federartikulator nach BaIters 475. Flamme 4. 
Federbefestigung von Briickenarbeiten 716ff., - nicht leuchtende 4. 

720. Flaschengummi, spezifisches Gewicht 75. 
Federn, zum Antrieb von GuBapparaten 23. Fleisch, Kraft zum Kauen des 904. 
- Loten der 845. Fliesen-FuBboden, im Laboratorium 1. 
Federklammer nach Moffit 769. FlieBpapier, in der Keramik 875. 
Federkraft, Definition 367. Flint 855. 
Federstifte nach E. Muller 717, 718, 719, Fluavil 108. 

720. FluB, in der Porzellanmasse 141. 
- nach Peeso 716, 717, 720. FluBeisen 99. 
- in der Plattenprothetik 378, 379. FluBmittel 855, 856. 
- nach Riechelmann 721, 722. FluBs and 103. 
- - - in der Keramik 909. - in Einbettungsmasse 102. 
Federstiftprothese nach Ra uhe 712, 713, FluBspatlinse, am optischen Pyrometer 868. 

714. FluBstahl 99. 
Federverankerung von Gesichtsprothesen Fokale Infektion 456, 457. 

947, 948, 949. Folie, Entfernen vom Porzellan 881. 
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Foramen mandibulare 317. 
Formen, der Porzellanmasse 870. 
Formplatten 141. 
- zur Hcrstellung von Porzellanzahnen 141, 

142. 
Formsand 12, 132, 133. 
- Bestandteile des 12. 
- Verarbeitung 133. 
Fournierkrone als Briickenanker 630, 631. 
- Herstcllung 630. 
- Zahnpraparation 631. 
Fournierkronenschiene 794, 795. 
Fractaler Biigel, an Plattenprothese 413. 
Frasen 50. 
- Arbeitsweise der 49. 
- Geschichtliches 50. 
Fraueneis 51. 
FrischprozeB 99. 
Fritten 855. 
- kiinstliche 859. 
Frittenporzellan 857, 859. 
Frontalebene 166. 
Frontzahne 262, 263, 264. 
- Aufstellen der 278. 
- Auswahl der 263, 264. 
- kiinstliche, Aufschleifen der 359. 
- Stellungsregeln 267. 
- untere 276. 
- Zuriickdrangen der 783. 
Frontzahnliicke, provisorischer VerschluB 

der 506. 
- SchlieBung durch Briickenarbeit 583ff. 
Funktion der Zahne 235. 
Funktionsabdruck 120, 121, 122. 
- AbdrllcklOffel fiir ll5, 121. 
- AusfUhrllng 122. 
- Material fUr 121. 
- Modifikation des 123. 
FunktionsbiBnahme 473-475. 
Funktionskauflache 475. 
Funktionsradius, der natiirlichen Zahne 314. 
FuBboden 1. 

Gabelschiene nach Neuschmidt 811. 
Gahnen 312. 
- Condylenbewegllng bei 312. 
Galalith 76. 
Galanit 128. 
Galmei 95. 
Galvanisches Bad 952. 
Galvanische Vergoldung 36, 37. 
Galvanoplastik .48l. 
- bei Herstellung VOn Gesichtsprothesen 

952. 
- Herstellung von Kronen 481. 
Ganglienzellen und Farbenempfindung 888. 
Garbrand, der Porzellanmasse 861, 922, 

923. 
- des Porzellans, Anzeiger fUr 873. 
- - - Kontrolle des 868, 869. 
Garnierit 99. 
Gartempcratur des PorzelJans 866. 
Gasdruck, bei Wirkung des GuBapparats 20. 
Gase, Ausdehnungskoeffizient 68. 
Gasheizllng von Brennofen 862. 

Gaslicht 4. 
Gasmaskenfenster aus Cellon 77. 
Gasofen 862. 
- zum Porzellanbrennen 862, 863. 
Gaumen, hoher, AbdrllcklOffel dafUr ll3. 
- kiinstliche Perforation des 948. 
- weicher, Ersatz des 840. 
Gaumendefckt 948. 
- kiinstlicher, in der Gesichtsprothetik 948. 
- lochformiger, Deckung des 846, 847. 
Gaumen, als Anker fiir Gesichtsprothesen 

943. 
Gaumensegel, Defekt durch Lues 847. 
- verkiimmertes 845. 
- verkiirztes 845. 
Gaumenspalten 840ff. 
Gaze, Hartung der 841. 
Gazestreifen 841. 
Gazetupfer, beim Abdruck fUr Obturatoren 

841. 
GebiBentwicklung 167. 
GebiBfedern 4ll, 412. 
- Erfinder 302. 
- Lage der 411. 
- Material fiir 411. 
Geigenharz in der Guttapercha 108. 
Gelatine 946. 
- in der Gesichtsprothetik 949. 
- Schrumpfung der 946. 
Gelatinegesichtsprothese, Befestigung der 

957, 958. 
- Indikation 959. 
Gelatinemasse, Auflosung der 959. 
- ErhOhung der Widerstandsfahigkeit 956. 
- fiir Gesichtsprothesen nach Salomon 

956. 
- - - nach Zinsser 956. 
- GieBen der 955-957. 
Gelatineprothese 942, 943, 954, 955ff. 
GelbgieBer 12. 
GelbguB 91. 
Gelenk, "eingeschliffene Bewegungsbahn" 

334. 
Gelenkartikillator, Kaukraft des 199. 
Gelenkbahn 289, 291, 294. 341, 342. 
- Registrierung der 173,175,177,181,182, 

284, 285. 
- steile 291, 292. 
- UngleichmaBigkeit der 409. 
- des Unterkiefers 190. 
Gelenkbahnkllrven 179. 
- registrierte 179. 
Gelenkbahnmessung 355, 356. 
Gelenkbahnneigung 178, 292, 342. 
- Ermittelung der, nach Christensen 

184. 
- individuelle 196. 
Gelenkbahnwinkel 178. 
Gelenkbewegung und BewuBtsein 334. 
Gelenkkapsel des Kiefergelenkes 320. 
Gelenkkopfchen 168, 170. 
- Belastung der 306. 
- Bewegllngsarten 212. 
- Form der 168. 
- Messung der Bewegung 181ff. 
- vertikale Bewegllng 307. 
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Gelenkkopfchenbahn beim Gahnen 312. 
- beim Schlucken 313. 
- beim Singen 312. 
- beim Sprechen 312. 
Gelenkpfannen, Querschnitte 171. 
Gelenkschnitt, senkrechter 170. 
Geologisches liber Gips 51. 
Gerbsaure bei Herstellung der Porzellan

masse 140. 
Geschichtliches liber Befestigungsarbeit der 

Zahne 177. 
- liber Bienenwachs 58. 
- iiber BIechlehre II. 
- liber BIei 95. 
- iiber Bohrer 50. 
- iiber Briickenarbeit 545. 
- iiber Frasen 50. 
- iiber Gips 50. 
- iiber Gold 81. 
- iiber Kautschuk 61. 
- iiber Keramik 857. 
- iiber Kronenarbeit 447. 
- iiber kiinstliche Zii.hne 135. 
- iiber Pinzetten 28. 
- iiber Plattenprothesen 302. 
- iiber Porzellan 857. 
- iiber Pressen 13. 
- iiber Pyrometer 867. 
- iiber Scheren 31. 
- iiber Schmelztiegel 7. 
- iiber SchraubstOcke 10. 
- liber Silber 88. 
- iiber Stanzen 12. 
- iiber Vulkanisation 67. 
- iiber VVaagen 35. 
- liber VV alzwerke 8. 
- iiber Zangen 28. 
- liber Zieheisen 9. 
- liber Zink 95. 
-:- liber Zinn 94. 
Geschiebe nach Chayes 765, 766. 
- nach Gollobin 767, 768. 
- am Obturator 845. 
Gesicht 940. 
- Abformung des 943, 944, 945. 
- haBliche Mitbewegung beim Gaumen-

defekt 848. 
- Beeinflussung durch Prothese 315. 
Gesichtsabdruck 943, 944, 945. 
Ge~ichtsbogen 250, 283ff., 288, 289, 294. 
- Zweck des 341. 
Gesichtsdefekt, Abdrucknehmen vom 943. 
- Abformen des 943, 944. 
Gesichtsdefekte, prothetische Deckung von 

940ff. 
Gesichtsdeformitaten 940ff. 
Gesichtsepithesen 941, 943ff. 
- Definition der 943, 946. 
- Befestigung der 946ff. 
Gesichtsform, Veranderung der 954, 955. 
Gesichtsmaske 945. 
- AusgieBen der 946. . 
Gesichtsmittellinie 257, 265. 
Gesichtsoberflache, Abformen der 944. 
Gesichtsplastik 941. 
Gesichtsprothesen 940ff. 

Gesichtsprothese, Anwendungsgebiet 946ff. 
- Arten der 942, 943. 
- Befestigung der 946ff. 
- Befestigungsmethode nach A vellan 

951. 
- Befestigungsvorrichtungen 943. 
- Bemalung der 950, 953, 954. 
- Beseitigung des Glanzes 959. 
- Definition der 943, 946. 
- elastische 959. 
- Forderungen an die 949. 
- Herstellung der 946ff. 
- galvanoplastische Herstellung 952, 954. 
- Indikation der 942, 943. 
- Material fiir 949, 950, 951. 
- orale Befestigung 947. 
- aus Platin 954. 
- Rander der 945, 947, 949. 
- Reinigung der 953, 955. 
- Sauberhalten der 953. 
- Schutz der Rander der 949. 
- Starke der Silberprothese 951. 
- Stanzen der 951. 
- nach Trittermann 951, 953, 955. 
- Veranderung der Form der 955. 
- aus VVelkescher Masse 952, 955. 
Gesichtsprothetik, Geschichtliches 941. 
Gesichtsprothetiker 945. 
Gesichtsschadel, Anatomie des 317, 318, 319, 

320. 
Gesichtsteile, kiinstlicher Ersatz der 940, 

942ff. 
Gesichtstyp 945. 
GesichtsumriB und Zahnform 263. 
Gesichtsverstiimmelung 941, 948, 950, 954, 

957, 958, 959, 960. 
Gestiitzte Plattenprothese, Definition 381. 
Gewichte 35. 
Gewindearten 37. 
Gewindebohrer 150. 
Gewindeschneiden 37, 38, 39. 
Gewindeschneider 150. 
Gewindespindel 39. 
GieBen 18, 19, 20, 21. 
- des Kronendeckels 476, 477. 
--- des Porzellans 938. 
Giftigkeit des Bleies 96. 
-- des Kupfers 91. 
_. der Quecksilbersalze 66. 
Gilmorereiter 378, 712. 
Gips 50, 51, 52, 53, 54, 55, 109, 1I0, 1I1. 
-- Abbindung 53. 
_ .. Verkiirzung der Abbindungszeit 54. 
--. Verlangerung der Abbindungszeit 54. 
-- zum Abdrucknehmen 55. 
- Abdrucknehmen mit Ill. 
- Anruhren fUr Gesichtsabdruck 944. 
-- Anriihrzeit undo Abbindungszeit 110. 
-- - Aufbewahrung 3.-" 
-- Ausdehnungskoeffizient beim Erstarren 

no . 
. -- Beeinflussung der Bruchigkeit 55. 
-- -- der ErMrtungszeit 1I0. 
-- - des Erstarrungsprozesses 53, 54. 
- Brennen des 52, 1I0. 
- ErstarrungsprozeB 53. 
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Gips, Verminderung del' Expansion beim 
ErstarrungsprozeB no. 

-- Farbung des 55. 
- Farbemittel fUr Ill, 126. 
- feuchter, Behandlung des 110. 
- Fundstatten 50. 
- Geologisches 50, 51. 
--- Geschichtliches 50. 
-- fiir Gesichtsabdruck 943, 944, 945. 
--- Gewinnung 52. 
-- Harte des 19, 110. 
-- Storung del' Kohasion 55. 
---- Loslichkeit 52, 53. 
-- ErhOhung del' Loslichkcit 53. 
--- in del' Keramik 872. 
.--- l'empcratursteigerung bei Abbindung 

53. 
-- - beim ErstarrungsprozeB 110. 
--- totgebrannter 110. 
--- Volumbestii.ndigkeit des 54. 
-- Vorkommen 110. 
-""- Zusammensetzung 110. 
--- Zusatzmasse fiir Ill. 
Gipsabdruck Ill, 118, 119. 
- yom Gesicht 943, 944, 945. 
-- Herausnehmen des 841. 
-- fiir Obturator 841, 842. 
-- des RingmaBes 467. 
-- Trennung des halberstarrten 944, 945. 
- Zusammensetzung 124. 
Gipsabdrucktrennung nach BaIters 115. 
Gipsartikulator 203, 474. 
Gipsauffanger 3. 
Gipsbliite 51. 
Gipsform, in del' Galvanoplastik 952. 
Gipskompositionen, l<~igenschaften del' Ill. 
Gipskrystalle 51. 
Gipsmesser 12. 
Gipsmischer 12. 
Gipsmodoll, Erfinder 302. 
-- Eingipsen in den Artikulator 333. 
--- nach Gipsabdruck 125, 126. 
-- Harten des 54, 126. 
- Herstellung des 124, 125. 
- nach Stentsabdruck 125. 
Gipsmiihle 3, 4. 
Gipsnapf 12. 
Gipsokkludator nach Kantorowicz 474. 
Gipsokkludoren 202, 203. 
GipspreBform, in der Keramik 877, 878. 
Gipspulver 52. 
Gipsspat 51. 
Gipsstein 51. 
Gipsstiickchen, in der Keramik 881. 
Gipstisch 3. 
GipsvorguB, in del' Keramik 919, 920. 
Glas, gefarbtes, zur Kontrolle des Brennvor-

ganges in der Keramik 866. 
- vulkanisches 78. 
Glasauge 959. 
Glasperlen, bei Priifung del' Condylenbahn 

307. 
Glaspinsel, Anwendung 923. 
- in del' Keramik 918_ 
Glaspolierer 881. 
Glasuren 855, 856_ 

Gleichrichter naoh Riechelmann 726, 727, 
729, 733, 734. 

Gleichstrom, in del' Keramik 803_ 
Gleitschienen 187_ 
Glimmer 853. 
Globe-Abdruckmasse 57_ 
Globe-Komposition 109. 
Gliihlampe, als Pyrometer 867. 
Gliihofen, bei Verarbeitung rostfreien Stahls 

330. 
Gliihspan, Losen des 35. 
Glycerin, in der Gesichtsprothetik 956_ 
- in der Keramik 918. 
- zum Verdiinnen von Porzellanfarben 873. 
- zur Vulkanisation 68, 70_ 
Glycerindampfe, zum GieBen 22. 
Gnathodynamometer und Porzellanmantel-

krone 903, 904. 
Gneis 139. 
Godivaabdruckmasse 109. 
Gold 81-88, 518, 858. 
- Ausdehnungskoeffizient 83. 
- chemisohe Eigensehaften 83. 
- - Wertigkeit 83. 
- Dehnbarkeit 83. 
- Gewinnung 81, 82. 
- Harte des 83. 
- Haltbarkeit im Munde 454. 
- in del' Keramik 859. 
- fiir Kronenarbeit 453, 454_ 
- fUr Kronenringe 468, 469. 
- Losungsmittel fiir 83. 
- Nachweis 83, 84. 
- fUr Nasenprothese 941. 
- physikalisohe Eigenschaften 83. 
- Schmelzpunkt 83. 
- spezifisches Gewicht 81. 
- Vorkommen 81. 
- Warmeleitungsvermogen 83. 
- fUr zahnarztlich-prothetisohe Zwecke 85_ 
- ZerreiBfestigkeit 83. 
Goldaluminium 88. 
Goldantimon 82, 88_ 
Goldbader 36, 37. 
Goldbander, emaillierte, in der Gesiehtspro-

thetik 947. 
Goldbasisflachen, Erfinder 302. 
Goldchlorid, beim VergoldungsprozeB 36, 37. 
Golddraht, bei iGesichts~rothesen 949. 
Goldfolie, beim Porzellanbrennen 486. 
- zum Schutz del' Bemalung von Gesichts-

prothesen 953. 
Goldfiillung, gegossene 490. 
- gehii.mmerte 490. 
Goldgehalt einer Legierung, Bestimmung des 

86. 
Goldgeriist, fiir Porzellanmantelkronenbriicke 

909. 
Goldjacketkrone 879. 
Goldkrone, 454, 455ff. 
- Abnehmen der 490. 
- Anfertigung 467. 
- Befestigung 489. 
- als Briickenanker 621. 
- gegossene 482. 
- nahtlose, HersteUung 478_ 
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Goldkrone mit Porzellanfront nach Rank 
488. 

- Reparatur 490. 
- mit Stift 622. 
- vorratige 48I. 
Gold-Kupfer 84. 
Gold-Kupferlegierungen 86. 
Gold-Legierungen 84, 85, 86, 88. 
- Bestimmung des Goldgehaltes 86. 
- Elastizitat 84. 
- KarathOhe 84. 
- Schmelzpunkt 84, 86. 
- Zusammensetzungen 85. 
Goldlote 86, lOI. 
- mit Cadmiumzusatz 86. 
- Herstellung 87. 
- fiir Reparaturzwecke 87. 
- mit Zinkzusatz 87. 
- mit Zinnzusatz 86. 
Gold-Nickel 88. 
Goldoxyd, als Farbemittel 140. 
Gold-Palladium 88. 
Gold-Platin 85, 88. 
Goldprothese 362. 
Goldpurpur 84. 
- zur Nachahmung der Zahnfleischfarbe 

156. 
Goldschlagerhaut 481. 
Gold-Silberlegierungen 85. 
Goldsulfid 84. 
Goldtonungen, Erzielung verschiedener bei 

der Vergoldung 37. 
Gosleekrone 148, 515. 
Grammscher Ring 48. 
Granatverletzung 94I. 
Granit 139, 853. 
Granulome, bei Plattenprothese 323. 
Graphit, beim SchmelzprozeB 7. 
Graphitlosung, in der Galvanoplastik 952. 
GrauspieBglanz 128. 
Greensches Abdruckverfahren 120. 
Gritmann-Artikulator 203, 204. 
Griinspan 9I. 
- chemische Zusammensetzung 90. 
- Entstehung 90. 
Griinvergoldung 37. 
Grundmasse, in der Gesichtsprothetik 951, 

952, 953, 954. 
Gummi arabicum 126. 
- - zum Harten des Gipsmodells 126. 
Gummikissen, beim Stanzverfahren 327. 
Gummiprothese nach Welke 952, 959. 
Gummirohr, zur Atmung 944. 
Gummisauger 402, 403. 
- fiir Obturatorbefestigung 841, 843, 845, 

848. 
Gummischlauch, zum Aufbau der Amalgam

wurzel 891. 
Gummischniire zum Schutz des Patienten 

882. 
Gummiiiberzug, fiir Gesichtsprothesen 952. 
Gurgelwasser 840. 
GuBapparate 19, 20, 21, 22, 23. 
GuBeiBen 99. 
GuBeisenbruch 129. 
GuBform fUr Gelatinemasse 956. 

GuBformen, in der Gesichtsprothetik 955, 
946. 

GuBfiillung, als Befestigungsschiene 790 ff. , 
812ff. 

- als Briickenanker 601, 638, 639, 640. 
672, 763, 764, 765, 766, 769. 

GuBfUllungsverbindung zur Zahnstiitzung 
790, 812. 

GuBgold 518. 
GuBkanale, Anlage der 331. 
GuBkegel 25, 26. 
GuBkontraktion, Vermeidung der 482, 483, 

484, 632, 633. 
GuBkonus 476. 
GuBverfahren 18-21, 330-333, 45I. 
- fUr Aluminium 332. 
- Einbetten des Wachsmodells der Pro-

thesenbasis 331. 
- in der Gesichtsprothetik 951. 
GuBwachs, Isoliermitttel fiir 885. 
GuBzylinder 25, 26, 331. 
Gutowski-Cuvette, groBe 929. 
- - kleine 924. 
- -Of en 862, 863. 
- -Porzellanmasse, Anwendungsmoglich-

keiten 928. 
- - Verarbeitung 871ff. 
Gutta 108. 
- chemische Zusammensetzung 108. 
Guttapercha 60, 61, 108. 
- als Abdruckmaterial 108. 
- Angreifbarkeit durch Sauren 60. 
- Anwendung 61. 
- Beimischungen 108. 
- Eigenschaften 60. 
- in der Galvanoplastik 952. 
- Gewinnung 60. 
- Leitfahigkeit fiir Elektrizitat 60. 
- Losungsmittel 60. 
- Oxydation 60. 
- Reinigung 60. 
- Schmelzpunkt 60. 
- schwarze 843. 
- - Verarbeitung der 843. 
- Struktur 60. 
- Vulkanisation 60, 61. 
Guttaperchabefestigung bei Briickenarbeiten 

702. 
- von Kronen 489, 490, 527. 
Guttaperchaform, in der Gesichtsprothetik 

952. 
Guttaperchakrone 889. 
- zum Zuriickdrangen des Zahnfleisches 902. 
Guttaperchasilicatkrone, temporare, zum Zu-

riickdrangen des Zahnfleisches 883. 
GuttaperchaverschluB 505, 506, 507. 
Gysiartikulator, Modell 1926 204, 205ff. 

Haarzangen 31-
Hammerbarkeit der Metalle 80. 
llimophilie und Wurzelextraktion 323. 
Hartegrad des Gipses no. 
Harten des Gipsmodells 54, 55, 126. 
- des Stahles 99. 
Harteskala, MoBsche 52, 79. 
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Hii.rteskala der Metalle 79. 
Haftpunkte fiir Gipsabdruck 841. 
Hakeneinlagen 160. 
Halbkrone als Briickenanker 628ff. 
- nach Rank 633-638. 
- Wert als Briickenanker 638. 
Halbmonde nach Mulderer 362. 
Halbmondeinlagen, Material fiir 363. 
- bei Plattenprothese 362. 
Halbringschiene·784, 785. 
Halo saturninus 96. 
Hammer 13, 32, 33. 
Handschleuder 22. 
Handstiick fiir Papierschleifscheiben 463. 
Hartblei 128. 
- Zusammensetzung 128. 
Hartgummi 71, 73, 303. 
- Eigenschaften 73. 
- Elastizitat 73. 
- Erfinder 303. 
- Oxydationsgefahr 73. 
- Zusammensetzung 72, 73. 
Hartholz, im Laboratorium 2. 
Hartkautschuk, Bemalung des 953. 
- in der Gesichtsprothetik 949, 952, 953. 
Hartloten, Lotmittel fiir 101. 
Hartlote 101. 
Hartporzellan 857. 
- Zusammensetzung 857. 
Hartwasser zum Gipsanriihren 1l0. 
Harvard-Abdruckmasse 57_ 
Harze 109. 
- im Klebwachs 59. 
Harzlosung, als Isoliermittel fiir Gips 125_ 
Hauchbeschlag bei verschiedenen Lauten 848, 

849. 
Hautfarbe, kiinstliche 950, 952, 953, 954, 955, 

956, 958, 959. 
Hautporen, Nachahmung der 953, 955. 
Heilungstendenz 942. 
HeiBvulkanisation 68. 
Heizstabe, am Brennofen 865, 866. 
Heizwiderstand, Platinfolie als 863. 
- Platiniridiumdraht als 363, 365. 
- Silitheizstabe als 865, 866. 
Hekolith 435. 
- in der Gesichtsprothetik 951. 
Helios-Abdruckmasse 57. 
Helvetiamasse 109. 
Helvetiametall 97. 
Herkulesmetall 92. 
Hessische Tiegel 7. 
Hevea brasiliensis 61. 
Hickoryholz 537. 
Hieb, des Bohrers 50. 
- der Feilen 33. 
Hirschtalg 944. 
Historisches siehe Geschichtliches.· 
Hobel33. 
Hobeln 44. 
Hoohsttemperatur, beim Porzellanbrennen, 

Indicator fiir 868, 869. 
Hollensteinlosung 482. 
Horschlauch, bei Sprechiibungen 849. 
Hohenbokaer Sand, in Einbettungsmasse 

102. 

Hohlfacette nach Schroder 529, 903. 
- - - zur Herstellung von Porzellan-

mantelkronen 903. 
Hohlstopfen, des Kautschuks 844, 845. 
Holder-Egger 847. 
Holz, in der Gesichtsprothetik 941, 949. 
Holzasbest 103. 
Holzasphalt-FuBbOden, im Laboratorium 1. 
Holzkohle 101, 102. 
- als Desinfektionsmittel 102. 
- Eigenschaften 102. 
- Gewinnung 101. 
Holzmehl, zur Beeinflussung der Briichigkeit 

des Gipses 55. 
Holz-Sii.geblatter 45. 
Homo sapiens, GebiBentwicklung 167. 
Honigbiene 58. 
Horizontalebene 166. 
Hornblende 103. 
Hornfeile 33. 
Hornhammer 17. 
- beim Stanzverfahren 325. 
Hornsageblii.tter 45. 
Hornspatel 873. 
- Anwendung 923. 
- in der Keramik 918. 
Hiilsenstanzer 16. 
Hiilsenziehapparat 16. 
Hydraulische Presse 13, 15. 
Hydroxyde, der Alkalimetalle 874. 

Idealmasse 109. 
Immediatprothesen 321, 436-438. 
- Anwendungsgebiet 437. 
- Herstellung 436. 
- Reinigung der 437, 438. 
- Vorteile der 437. 
- und Wundheilung 438. 
Incisura mandibulae 317. 
Indische Methode der Nasenplastik 941. 
Infusorienerde, zur Beeinflussung der 

Briichigkeit des Gipses 55. 
Inlay, als Briickenanker 601, 638. 
Inlayschienen 790ff., 812££. 
- nach Stein 815. 
Inlayverbindungen zur Zahnstiitzung 790, 

812. 
Insektenfresser 236. 
- GebiBentwicklung 167. 
Instrumente, zum Ausarbeiten von Zahn-

ersatz 44. 
- fiir Kronenarbeit 450. 
- aua rostfreiem Stahl 99. 
- zur Verarbeitung plastischer Porzellan-

masse 918. 
Interdentaldistanz 450, 458, 459, 463. 
- Starke der, in der Keramik 919. 
- Wiederherstellung der 458, 494, 495. 
Interdentalpapille 450. 
Interdentalraum 450. 
- Bedeutung des 450. 
Iridium 92, 453, 874. 
- bei Kronenarbeit 627, 636. 
- Legierungen mit Platin nach Jenkins 

874. 



Sachverzeichnis. 985 

Iridiumoxyd 140. 
- ala Fii.rbemittel 140. 
Isoliermittel fiir Gips 56, 125, 132. 
- fiir GuBwachs 885. 
- fiir Metalle 132. 
- fiir Metallmodelle 132. 
lsonandraarten 60. 
lsonandra gutta 60. 
Isopren, zur Herstellung synthetischen Kaut

schuks 76. 
ltalienische Methode der Nasenplastik 941. 
Ivoryseparator bei Stumpfpraparation fiir 

Jacketkrone 883. 

Jacketkrone 532, 874ff. 
- Anwendungsmoglichkeit 879, 880, 881, 

882. 
- als Briickenanker 627. 
- Entwicklung der 879. 
- Fertigstellung der 896. 
- Herstellung der 879ff. 
- Indikation 879. 
- aus Porzellan, Haltbarkeit 903. 
- Porzellanmodell 897. 
- schulterlose 900. 
- bei Verwendung fertiger Porzellanfront 

902ff. 
Jacketkronenschiene 794, 795. 
- Stumpfprii.paration fiir 883. 
Jakobsbergmetall 13. 
Jakobsbergmuffel 13. 
Jenkins enamel, Eigenschaften 859. 
Jodoformii.ther 800. 

Kakaobutter 280. 
- als lsoliermittel 881. 
Kaisersche Nietzange, Anwendung 525. 
- - bei BriickeIiarbeiten 648. 
Kalbszii.hne 136. 
Kali, Auslaugen des 853 .. 
- chemische Zusammensetzung 854. 
Kalifeldspat 855. 
- Schmelzpunkt des 855. 
- spezifisches Gewicht 855. 
- Vorkommen des 856. 
Kalilauge zum Entfetten 35. 
Kalium, stearinsaures 55. 
- sulfuricum zur Abkiirzung der Erhii.r

tungszeit des Gipses HO. 
Kaliumalumosilicat 855. 
Kaliumbichromat, zur Beeinflussung der Ab

bindungsdauer des Gipses 54. 
Kaliumgoldcyanidlauge 82. 
Kaliumpermanganat, als Gipsfii.rbemittel 

HI. 
- Wirkung auf Kautschuk 65. 
Kaliumsulfat 54. 
- zur Beeinflussung des Erstarrungspro-

zesses des Gipses 53. 
Kalk, Auslaugen des 853. 
- chemische Zusammensetzung 854. 
- kohlensaurer 853. 
- schwefelsaurer 853. 
Kalkspat 95, 856. 

Kaltvulkanisation 72. 
Kalziumcarbonat 856. 
Kamelhaarpinsel 881. 
Kaolin 139, 853, 854. 
Kaoline, Analysen von 854. 
- Beimengungen 139. 
- Eigenschaften bei hoheren Temperaturen 

854, 855. 
- Fundorte der 854. 
- Schmelzbarkeit 139. 
Kaolinit 853, 854. 
- chemische Zusammensetzung 853, 854. 
- Entstehung des 853. 
Kappenschiene nach Guttmann 792. 
Kappenverband, zur Befestigung von Ge-

sichtsprothesen 948. 
KarathOhe 84, 85. 
- Bestimmung der 86. 
Karbolsii.ure in Guttapercha 61. 
Karborundpulver 197, 209, 218, 539. 
Karborundum 276, 277, 280, 294. 
Karnaubawachs, im Modellierwachs 58. 
Karnivoren 167, 168, 169, 236, 242. 
- Kiefergelenk der 168. 
- Zahne der 167. 
Kartoffelmehl, in Gipskompositionen HI. 
Kassiterit, Vorkommen 127. 
Kaubahntrii.ger 333, 334, 335-356. 
- Beschreibung 343ff. 
- Definition 335. 
- nach Eichentopf 355-356. 
- - - Anwendung 345, 346. 
- Einteilung der 335. 
- nach Fehr 344, 345. 
- Fiihrungsarten 335. 
- Funktion 334, 335. 
- nach Luce 343. 
- Notwendigkeit der Benutzung 334. 
- verschiedene 335. 
- nach Wustrow 347, 348, 349, 350, 353 

bis 355. 
- - - Anwendung 348. 
Kaubewegung 197ff. 
- Aufnahme der 346. 
- und Fiihrung der Zahnreihen 336. 
- seitliche, Wert der 199, 200. 
- Synthese der Grundbewegungen 197. 
- vertikale Condylenschwingungen 307 ff. 
- Wiedergabe der 350, 352. 
- und Zahnbestand 336. 
Kaubewegungsbahn, individuelle und Verlust 

aller Zii.hne 336. 
Kaudruck 449, 548, 582, 583, 589, 595, 60S, 

611, 616, 63S. 
- Ausgleichen des 255, 256. 
Kaudruckkomponenten 54S, 549, 550, 551. 
- bei Schraubenkronen 665, 671. 
Kaudruckmesser 554ff. 
- nach Haber 560ff. 
- und Porzellanmantelkronen 903, 904. 
Kaudruckmessung 553ff. 
Kauebene 254, 255. 
- Festlegen der 252, 254. 
Kauflachen, Formen der 144. 
- kiinstlicher Zii.hne, Gestaltung der 171. 
Kaukrii.fte, Zerlegung der 313. 
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Kaukraft, aufzuwendende, fur Fleisch 904. 
- - fiir Zucker 904. 
- an Artikulatoren 199. 
- Richtung der 582, 583, 595. 
- als Verankerungsmittel fUr Prothesen 365. 
Kaukraftkomponente, Abschwachung der 

582, 634. 
Kaukraftmittel, zur Befestigung von Platten-

prothesen 406ff. 
Kaumechanismus, Aufbau des 304. 
Kautschuk 40, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71. 
- Aufnahmefahigkeit von Wasser 75. 
- Befestigung an Gold 737. 
- brauner, Zusammensetzung 66. 
- Chemie des Molekuls 64. 
- Dispersionsmittel fUr 75. 
- Ersatzstoffe 76, 77. 
- Farbung des 66. 
- gelber, Zusammensetzung 66. 
- in der Gesichtsprothetik 949. 
- Gewinnung des 62, 63, 64. 
- Herabsetzung der Oxydationsgefahr 66. 
- Koagulation des 64. 
- Kombination mit Celluloid 950. 
- Losungsmittel 75, 424. 
- Mittel zur Herstellung synthetischen 76. 
- Modelliermethode 424. 
- Poroswerden des 71. 
- Pressen des 423. 
- fur Prothesen 65. 
- Prufung der Bruchfestigkeit 74. 
- - auf Permeabilitat 74. 
- - auf Porositat 74. 
- Quellbarkeit 75. 
- Quellmittel fUr 75. 
- regenerierter 76, 436. 
- - Bruchfestigkeit 76. 
- rosa, Zusammensetzung 66. 
- roter, Zusammensetzung 66. 
- -Sageblatter 45, 46. 
- Schrumpfungszahlen 69, 70. 
- schwarzer, Zusammensetzung 66. 
- spezifisches Gewicht 75. 
- Spritzmethode 426. 
- Stopfmethode 421. 
- synthetischer 75. 
- - Verarbeitung 76. 
- Verkohlung des 65 .. 
- Vermeidung der Sichtbarkeit bei Pro-

thesen 357. 
- Viscositat 75. 
- Volumverlust bei der Vulkanisation 69. 
- Vorwarmen des 422. 
- Vulkanisationszeit und Bruchfestigkeit 

74. 
- weichbleibender, in der Gesichtsprothetik 

949. 
- weicher, in der Gesichtsprothetik 953. 
- weiBer, Zusammensetzung 66. 
Kautschukarbeiten, Werkzeuge fUr 40-44. 
Kautschukderivate, pektinisierte 67. 
Kautschukfeilen 33, 43. 
Kautschukgesichtsepithese 950. 
Kautschukgesichtsprothesen 949, 964. 
- ~emalung der 950. 
- Uberzug fUr 950, 951. 

Kautschukkolloid 73. 
Kautschukmolekiil, Chemie des 64, 65. 
Kautschukmuffeln 40. 
Kautschukplatten, Poroswerden der 7l. 
- dicke, Vulkanisation der 70. 
Kautschukpresse 950. 
Kautschukprothese 362. 
- Ausarbeitung von 43-50. 
- Reparatur der 432. 
Kautschukstiftzahn 532. 
Kautschukstopfer 41. 
Kautschukvorwarmer 40, 41. 
Kavitatenlack 889. 
Keramik 852ff. 
- Rohstoffe der 852ff. 
- Zusammenfassung 937. 
Kernbohrer 50. 
Kerrabdruckmasse 57, 109, 120, 121, 123, 

251, 265, 347, 482, 886. 
- Abdrucknehmen mit 886, 887. 
Kerrartikulator 190. 
Kerrbohrer 799. 
Kerr Perfection Impression Compound beim 

Funktionsabdruck 121. 
Kesselstein 42, 43. 
Kettenschiene nach Stein 791. 
Kiefer, Artikulation der 165. 
Kiefera bdruck 107. 
Kieferabnormitaten und Plattenprothese 

320. 
Kieferbewegungen 183, 185, 186. 
- Messung der 283. 
- Umgewohnung der 334. 
Kieferbugel 609. 
Kieferdefekte, Deckung der 870. 
Kieferdreieck, Bewegung der drei Haupt-

punkte 182ff. 
- gemeinsame Rotationszentren der Punkte 

185. 
Kieferformen, verschiedene 320. 
Kiefergelenk 165, 167, 168, 170. 
- Bewegung des Gelenkkopfes 171, 172. 
- Bewegungsmoglichkeiten 171. 
- und 2. Dentition 202. 
- "eingeschliffene Bewegungsbahn" 334. 
- Form des Gelenkkopfes 168. 
- Meniscus 170. 
- Offnungsbahn 173. 
- Offnungskurve 173, 174. 
- vom physikalischen Standpunkte aus be-

trachtet 170. 
Kiefergelenkarten 168. 
Kiefergelenkpfannen, Querschnitte 171. 
Kiefermessungen 217. 
Kieferwinkel 168. 
Kiemenbogen 940. 
Kicselerde 139. 
- Schmelzbarkeit 139. 
- Vorkommen 139. 
Kieselgalmei 95, 127. 
Kieselsaure 856. 
- Auslaugen der 853. 
- im Bleiglanz 95. 
- ehemische Zusammensetzung 854. 
- in Einbettungsmasse 102. 
- Schmelzpunkt der reinen 856. 
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Kieseooure spezifisches Gewicht der 856. 
- Vorkommen 856. 
Kieselsaureanhydrid 856. 
Kieselsaureverbindungen, zur Beeinflussung 

der Briichigkeit des Gipses 55. 
Kieselzinkerz 95. 
Kinder, Behandlung der 840. 
Kinn, Bestimmung der Bewegungsbahn bei 

Offnung 173. 
Kinnbahn 190. 
- Registrierung 173. 
- Rotationszentrum 187. 
Kinndefekte, prothetische Deckung der 

96l. 
Kinnpunkt 199. 
- Bahn des 198. 
Kippfehler, Feststellung der 279, 280. 
Kippmoment, bei Prothesen 233, 235. 
Kippprobe 250, 256. 
- bei der BiBnahme 250. 
- definitive 260. 
Klammerbefestigung 364. 
Klammern 368-377. 
- Frage der Zahnschadigung 762. 
- GroBe der elastischen Kraft 390. 
- und Kronen mit Aufhangern 372. 
- und Ligamentum circulare 37l. 
- Loten an 371. 
- Material fiir 369. 
- Modellieren mittels Cadmiums 377. 
- nach Moffit 769. 
- zur Obturatorbefestigung 841, 844, 845, 

847. 
- nach Roach 760. 
- Stellung der 373. 
- zur Verankerung von Prothesen 368. 
Klammersattel, Anlage des 734. 
Klemmung, als Verankerungsmittel fiir Pro-

thesen 365. 
Klammerveranke!.ung, Wert der 389. 
Klammerzahne, Uberkronung der 372. 
- Uberlastung der 374. 
"Klappern" der Prothese 432. 
- - - Behebung 432. 
- - - Ursache 432. 
Klebwachs 59. 
- Zusammensetzung 59. 
Klemmung, zur Verankerung 368, 403, 404. 
KnallgasgebIase 92. 
Knochenplatten als Prothese 302. 
Knochenporzellan 857. 
Knopfstifte, in Goldkronen 622. 
Koagulation des KautBChuks 64. 
- zur Gewinnung des Kautschuks 64. 
Kobalt 139, 156. 
- in der Keramik 859. 
Kobalt-Nickelerze, Vorkommen 128. 
Kobaltoxyd als Farbungsmittel 140, 859. 
Kochenille 58. 
- im Modellierwachs 58. 
Kochsalz 53, 54. 
- und Aluminium 93. 
- zur Beeinflussung des Erstarrungsprozes-

ses des Gipses 53. 
- zur Erhohung der Loslichkeit des Gipses 

53. 

I Kochsalz und Veranderung der Abbindungs-
zeit des Gipses 110. 

- beim VergoldungsprozeB 36. 
Kochsalzli:iBung, gesattigte, Siedepunkt 77. 
Kohlersche Scharnierschablone 257, 258. 
Konigswasser 83, 92. 
- als Losungsmittel fiir Zinn 94. 
Kofferdam, beim Stanzverfahren 326. 
Kohasion, Definition 79. 
- Wirkung der 79. 
Kohasives Stopfen des Goldes 80. 
Kohle, fiir das Lotverfahren 328. 
Kohlenpulver, zur Bindung von Sauerstoff 81. 
- zur Verhinderung der Oxydation 81. 
Kohlensaure 2l. 
- Wirkung auf Feldspate 853. 

I Kohlensaureapparat zum GieBen 20, 2l. 
Kohlensaurer Kalk 856. 
- - chemische Zusammensetzung 856. 
- - Vorkommen 856. 
Kohlenstaub 100. 
- als Lotmittel 100. 
Kohlenstoff, zur Bindung von Sauerstoff 81. 
- in der Flamme 4. 
- elementarer, in der Keramik 874. 
Kohlenwasserstoffe, der Guttapercha 60. 
- spezifisches Gewicht 75. 
- Zersetzungsprodukt der 4. 
Koks. in der Keramik 862. 

I Koksofen, in der Keramik 862. 
Kollektor 37. 
Kollergang 52. 
Kollodium, in der Gesichtsprothetik 947. 
Kolloidchemie, Begriinder der 75. 
Kolophonium 57, 59, 100, 101. 
- in der Gesichtsprothetik 956. 
- im Klebwachs 59. 
- als Lotmittel 100, 101. 
- Schmelzpunkt des 57, 956. 
Kommutator 47. 
Kompensationskurve 274. 
Kompositionsabdruckmassen 109. 
Kondensation der Porzellanmasse 860. 
Kondylen, Belastung der 306. 
- Bewegungen der 212. 
Kondylenbahn 306, 307, 308, 309, 310-313, 

341. 
Kondylenbahnen, Darstellung 342. 
- Einstellung am Artikulator 289,290,291. 
- extraorale Aufzeichnung 338. 
- Registrierung der 175, 283, 284. 
Konsonanten 849. 
Kontaktpunkt 449, 450. 
- Bedeutung des 450. 
- Herstellung des 471, 472, 473. 
Kontaktpunktkurve 450. 
Kontaktvergoldung 36. 
KontrollbiBnahme nach Tench 280, 281. 
Kontrollmodelle, in der Keramik 881. 
Konturenzange 28, 29. 
Konturenzangen 471, 472. 
KopfbiB 295. 
KopfbiBstellung 582, 583, 587. 
Kork, als Einlage im Obturator 845. 
- als Stanzunterlage 325. 
Kosmosmetall 91, 636. 
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Kosmosmetall, Zusammensetzung 91. 
Kramponloser Zahn nach Riechelmann 

150, 151. 
Kramponnietzange 32. 
Kramponquetschzange nach Kaiser 525. 
Krampons 40, 144, s. Crampons. 
- Biegen der 516, 517. 
- Einbrennen der 144, 145. 
- Formen 144. 
- Material fur 145. 
- unechte 523. 
- - Zerstorung der 523. 
Kramponzahne 146, 162, 163, 164. 
Kramponzange 30, 158, 452. 
Kranwage 35. 
Kreide 856. 
Kreidestuckchen in der Keramik 881. 
Kreminofen 863, 864. 
KreuzbiB 247, 248. 
KreuzbiBstellung bei Prothesen 247, 248. 
Kriegsverletzungen 940, 941, 950. 
Krone, Befestigung der 489, 490. 
- nach Brill 483. 
- nach Grawinkel 487. 
- kiinstliche, Indikation 448, 449. 
- nach Oettinger 483. 
- nach Orton 482. 
- nach Rank 488. 
- Reparatur der 490, 491. 
- nach RiecheImann 488, 489. 
Kronen 294. 
- mit Aufhangern 372. 
- mit eingelassener Porzellanfiillung 485ff. 
- galvanoplastisch hergestellt 481. 
- gegossene 482. 
- kiinstliche, als Klammerzahne 372. 
- nahtlose 16, 17. 
- provisorische 889. 
- als Stiitzschiene 816. 
Kronenarbeit 447ff. 
- BiBnahme 473. 
- Einleitung 447. 
- Geschichtliches 447. 
- Grundsatze fiir Konstruktion 449. 
- Herrichtung des Zahnstumpfes 455. 
- Instrumente fiir 450, 451. 
- Literatur 542. 
- Materialien fiir 452, 453. 
Kronenarten 454. 
- Wahl der 484. 
Kronenaufschneidezange 490. 
Kronendeckel, Herstellung des 475, 476ff. 
Kronendeckelverbindung 821. 
Kronenersatz, Zeitpunkt fiir 448. 
Kronenformzangen 471, 472. 
Kronengold622, 624, 625, 627, 631. 
Kronenkorper, Modellieren des 518. 
Kronenring, Anfertigung des 468ff. 
- Aufprobieren des 470, 471. 
- bei BloBliegen von Wurzelteilen 469,470. 
Kronenschere 31, 451. 
Kronenstanzapparat 16, 17. 
Kronenstanzapparate 478, 479, 480ff. 
Kronentrager, ausSchamotte 897. 
Kruppsches FluBeisen 79. 
Kryptex, S. S. White 890, 899. 

Krystalle, Aufbau der 78. 
- des Gipses 51. 
- monokline 855. 
Krystallformen 855, 856. 
Krystallisation des Goldes 81. 
- der Metalle 78. 
Krystalliten 329. 
- und Ausgliihen des Metalls 327. 
- Umlagerung der 326. 
Krystallographisches 51, 52. 
Krystallsysteme 51. 
Kiihlofen, beim Porzellanbrand 142. 
Kiihns Abdruckgips 126. 
Kuhnsche Abdruckkomposition 841. 
Kugelmiihle 52. 
Kunstharze, in Abdruckmasse 109. 
Kunststein-FuBbOden im Laboratorium 1. 
Kupfer 90. 
- chemische Eigenschaften 90. 
- Dehnbarkeit 90. 
- Geschichtliches 90. 
- in der Gesichtsprothetik 951. 
- Gewinnung 90. 
- Giftigkeit 91. 
- physikalische Eigenschaften 90. 
- Schmelzpunkt 90. 
- spezifisches Gewicht 90. 
- Vorkommen 90. 
Kupferacetat 90. 
Kupferamalgam 347, 482. 
- in der Keramik 881. 
- schnell erstarrendes 891. 
Kupfercarbonat 90. 
Kupferdrahtligatur, zum Schutz der perimar-

ginalen Gewebe 883. 
- - - - bei Stumpfpraparation 883. 
Kupferkies 95. 
Kupferlegierungen 91. 
Kupfernickel 99. 
Kupfer-PIatin 92. 
Kupferringe, zum Abdrucknehmen, Anpassen 

der 884. 
- AblOschen der 886. 
- nahtlose, in der Keramik 881. 
Kuprioxyd 91. 
Kupriverbindungen 91. 
Kuprooxyd 91. 
Kuproverbindungen 91. 

Lachlinie 257, 263, 265. 
Lackmuspapier, zur Prufung des Kautschuks 

74. 
Lackuberzug, fUr Zahnstumpf 886. 
Larchenterpentin, im Modellierwachs 58. 
Lampen, im Laboratorium 1, 2. 
Lampendochte, aus Asbest 103. 
Lapis specularia 51. 
Lapislosung 457. 
Lateralbewegung der Condylen nach Ben-

nett 183. 
Latex 62, 63. 
- Bestimmung des Kautschukgehaltes 63. 
- Gewinnung 62. 
- Zusammensetzung 63. 
Laubsage 46. 
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Laufgewichtswage 35. 
Lautbildung 849, 851. 
Laute 848, 849. 
Lebenskurve, des Kautschukkolloides 73. 
Leder, in der Gesichtsprothetik 949. 
Lehm 100, 101. 
- gebrannter 12. 
- als Lotmittel 100, 101. 
Leichtfliissiges Metall 96, 97, 98, 128. 
Leimform 946. 
- bei Gesichtsprothesen 945ff. 
- Herstellung der 946. 
Leimlosung, zur Verlangerung der Abbin· 

dungszeit des Gipses 54. 
Leitungswasser, zum Gipsanriihren llO. 
Lemuren, GebiBentwicklung 167. 
Leseiibungen 851. 
Leuchtgas, in der Keramik 862. 
LeuchtgasOfen 862. 
Leukoplast, in der Gesichtsprothetik 947, 949, 

952, 955. 
Leukoplaststreifen, Bemalung in der Ge· 

sichtsprothetik 952, 955. 
Lichtenberg. Metall 97. 
Lichtintensitat, Messung der 867, 868. 
Lichtleitung, BrennofenanschluB an die 863. 
Lichtquelle, fiir keramische Arbeit 888. 
Lichtvulkanisation 67. 
Ligamentum circulare, Bedeutung des 501, 

503. 
- - Verletzung des 504. 
Lindenholzkohle 27. 
- beim Lotverfahren 328. 
Linea obliqua mandibulae 317. 
Linoleum·FuBboden im Laboratorium 1. 
Lipowitsch.Metall 97, 131. 
- Zusammensetzung 131. 
Lippen, Schutz der 463. 
Lippencarcinom 954. 
Lippendefekte, prothetische Deckung der 

961. 
Lippendruck 403, 404. 
Lippendruckvorrichtungen, in der Platten· 

prothetik 403. 
Lippenfiille 254, 255. 
Lithodont 890. 
Lochzii.hne 146, 147, 163, 164. 
Lochzange 30. 
Lockerung der Zii.hne 776ff. 
Loffelbohrer 50. 
Losungsdruck der Metalle 524. 
Losungsmittel fiir glasierten Borax 35. 
Loten 27, 28. 
- der Briickenarbeit 648, 696, 738. 
- Definition 100. 
- des Goldes 454. 
- in der Keramik 874, 927. 
- von Klammern 371. 
- des Kronenringes 468. 
- gestanzter Platten 328. 
- der Porzellanfront 520-524. 
- von Spiralfedern 845. 
- zur Vereinigung zweier gestanzter Basis· 

fmchen 328. 
- Wirkung des 452, 453. 
- von Za.hnen 90. 

Lotarbeit, bei Verwendung groBerer Por· 
zellanblOcke 928. 

Lotarbeiten und Porzellanschmelzpunkt 860. 
Lothainer Ton, Analyse 854. 
Lotmittel 86, 87, 88, 90, 100, 101. 
- EinfluB des Alkaligehaltes auf die Por· 

zellanmasse 874. 
- in der Keramik 874. 
- Wirkung als FluBmittel in der Keramik 

874. 
Lotmodell bei Briickenarbeit 690, 695. 
- Material fUr 690. 
Lotpinzetten 27, 28, 468. 
Lotrohre 5, 27. 
Lotungsarten 101. 
Lotwasset 531. 
Logankrone 533-535. 
- Brauchbarkeit 533. 
- Verarbeitung 533. 
Lot, in der Keramik 874. 
Lote 86, 87, 88, 90, 100, 101, 128. 
Lucaszange 527. 
Lucesche Condylenbewegung 212. 
Lues 847, 940. 
Luftblasen, beim Porzellanbrand, Vermeidung 

der 875. 
Luftdruck, als Verankerungsmittel fUr Pro· 

thesen 365, 366. 
Luftdruckapparat zum GieBen 20. 
Lupus 940. 

I Lupusheilstatte 955. 
Lupuskranker 948. 
Lycopodium 56. 
- als Isoliermittel 132. 
Lysoform, zur Desinfektion plastischer Ab· 

druckmassen 109. 

Magerungsmittel 852, 855ff. 
- Wirkung der 857. 
Magnalium 93. 
- in der Gesichtsprothetik 951. 
Magnesia, Auslaugen der 853. 
- chemische Zusammensetzung 854. 
- Vorkommen 856. 
Magnesiamilch 117. 
- zur Ausschaltung des Brechreizes 117. 
Magnesit 856. 
- chemische Zusammensetzung 856. 
- Vorkommen 856. 
Magnesium 93, 115. 
- fUr Abdruckloffel ll5. 
- Legierung mit Aluminium 93. 
Magneteisenstein 98. 
Malen, kiinstlicher Za.hne 155. 
Malkasten, zum Bemalen kiinstlicher Za.hne 

155. 
Mangan 156. 
Manganoxyd, als Fa.rbemittel 140. 
Manometer 42. 
- Bau des 68. 
Mantelkrone 874. 
Marderpinsel, in der Keramik 873, 918. 
Mareysche Schreibkapsel 849, 850. 
Marienglas 50. 
Marmor 856, 857. 
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Marmor, reiner 856. 
Marshallkrone, als Briickenanker 629, 630. 
- Herstellung 630. 
Mastisol, in der Gesichtsprothetik 951. 
Mastix 59, 947, 952, 957. 
- zur Befestigung von Gelatineprothesen 

957. 
- in der Gesichtsprothetik 947. 
- im Klebwachs 59. 
MastixlOsung, in der Gesichtsprothetik 952. 
Matrizen, Herstellung 12. 
MeiBel nach Black 503, 504. 
Melottemetall 17, 97, 131. 
- Zusammensetzung 131. 
Mensch, GebiBentwicklung 167. 
- Kiefergelenk des 168. 
Messer 18, 19. 
Messing 91. 
Metalle 78, 79, 80, 81. 
- absolute Festigkeit 79. 
- Anrauhen der 954. 
- Ausdehnungskoeffizient 146. 
- Definition des FlieBens der 79. 
- Elastizitat der 80. 
- in der Gesichtsprothetik 949, 951. 
- Hammerbarkeit 80. 
- Isoliermittel fUr 132. 
- Krystallisationsarten 78. 
- leichtfliissige 1, 3, 13, 15, 17, 96, 97, 98. 
- - fiir Abdruckloffel U5. 
- - Stiftzahn aus 530, 531. 
- Leitungswiderstand und Temperatur 867. 
- Losungsdruck der 524. 
- Oxydation 80, 81. 
- Reinigungsmittel fiir 81. 
- relative Ausdehnung der 867. 
- Schlagfestigkeit 80. 
- Schmelzpunkte der 79. 
- Schmiedbarkeit 80. 
- Schutz vor Oxydation der 81. 
- SchweiBbarkeit 80. 
- Siedetemperaturen 79. 
- spezifische Gewichte 79. 
- Vorbereitung fiir Stanzverfahren 325. 
- Walzbarkeit 80. 
- Wirkung des Durchgliihens auf die Kry-

stalliten 327. 
- ZerreiBfestigkeit 80. 
- Ziehbarkeit 80. 
- Zugfestigkeit 80. 
- Zusammenstellung 78. 
Metallarbeiten, Werkzeuge fiir 29. 
Metallbander, federnde bei Gesichtsprothesen 

947. 
Metallbasis, in der Keramik 874. 
- fiir Porzellanstiicke 933. 
Metallbasisflachen 426. 
- Befestigung der Zahne 426. 
- mit Blockzahnen 367_ 
- fiir Rohrenzahne 427_ 
Metallcarboscheiben, bei Stumpfpraparation 

883. 
Metalleinfassung von Porzellanblocks 926. 
Metalleinlagen 362, 363. 
- in Kautschukprothesen 362_ 
Metallfarben, in der Gesicht3prothetik 953. 

Metallfedern bei Gesichtsprothesen 947_ 
Metallfeile 33, 34. 
Metallgeriist, in der Keramik 874_ 
Metallgesichtsprothesen 951, 953. 
- Befestigung 952. 
- Bemalung 953. 
- Stanzen der 951. 
- "Oberzug fiir 951. 
Metallkaniile, zur Atmung 944. 
Metallkaufla.chen 360. 
- Indikation 360. 
Metallegierungen, leichtfliissige 128, 129, 130, 

131. 
- - Zusammensetzung 131. 
Metallmodell 126-128. 
- Anforderung an 127. 
- Herstellung des 132. 
- Material fiir 127. 
Metallnegativ, Herstellung des 132 .. 
Metalloxyde, als Farbemittel fiir kiinstliche 

Zahne 140. 
Metallplatten, gestanzte 302. 
Metallpositiv, Herstellung nach Gips- oder 

Stentsabdruck 132. 
Metallprothesen, Ausarbeitung von 28-34, 

44-50. 
- bei niederem BiB 147. 
Metall-Sageblatter 45, 46. 
Metallstiimpfe, kiinstliche 881. 
Metallstumpf, fUr Jacketkrone, Anfertigung 

des 885. 
Metallunterlage fiir Briicken aus Vollporzellan 

934. 
Metallwurzel 891, 892. 
Metallzahne, Herstellung 429. 
Mikroklin 855. 
Mikrometer II. 
Mikuliczsche Erkrankung 304, 365. 
- - und Plattenprothese 304. 
MilcheiweiBstoff und KautBchukersatzmittel 

76. 
Milchsaure 100, 101. 
- als Lotmittel 101. 
Mimik 848. 
Mineralfarben, feuerbestii.ndige 873. 
Mineralzahne 858. 
MiBbildungen der Zahne, Behandlung 879. 
Mittelwertartikulator 205. 
- nicht verstellbarer 212. 
Modelle, Einstellen in den Artikulator 288. 
Modellieren, der Gesichtsprothe;.e 945. 
- des Kautschuks 424. 
- des Kronenkorpers 518. 
Modelliermaterial fiir Gesichtsprothese 945. 
Modellierwachs, Farbemittel 58. 
- Kontraktion des 58, 59. 
- Volumveranderung 59. 
- Zusammensetzung 58. 
Modelling-Komposition 109. 
Modellwachs 59. 
Modellzement von Spence 123. 
Moffitbriicke, Herstellung 768. 
Molar II, Aufstellen des 275. 
- III 273. 
Molaren 271-275. 
- Aufstellen der 271-275. 
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Molaren, Bestimmung der Boschungswinkel Nagetiere, Zahne der 167. 
220. Nahrung, Zerkleinerung der 313. 

- als Briickentrager 576. Nahrungsaufnahme, Erleichterung der 840. 
- Facettenarten 197. Nahrungsmittel, BelastungsgroBe zur Zer-
- "flache" 233. kleinerung der 361. 
- Funktion der 237, 243. Nahtlose Kronen 478f£. 
- hochhockerige, Anwendung 177. Narben 61, 945. 
- kiinstliche 245. Narbendehnung, Guttapercha zur 61. 
- - ]'orm der 243. I Narbenziige, bei Gesichtsprothesen 945. 
- - fiir KreuzbiB 248. : Nasallaute, Priifung der 850, 851. 
- - Prinzip der Wirksamkeit 243, 244. : Nase, Abformen der 944, 945. 
- MiBerfolge bei hohen Hockern 232.' - Fehlen der 940. 
- SteHung der BukkalhOcker 228. I Nasenatmung, Ermoglichung der regularen 
Molarenhocker und Schneidezahniiberbi13l77. 948. 
Moldine 20, 21, 22, 101. , - in der Gesichtsprothetik 953, 955. 
- Anwendung 101. : Nasencarcinom 954. 
- beim GuBverfahrcn 22. I Nasenhorrohr nach Gutzmann 849, 850. 
- Zusammensetzung 101. i Nasenplastik 94l. 
Moldinestempel 21, 22. ~ - indische Methode 941. 
Morphiumeinwirkung und Farbenempfindung i - italienische Methode 941. 

888. I Nasenprothese 941, 947. 
Motor 47, 48. : - Befestigung der 947f£. 
Miinzgold 85, 624, 627. i - Formllng der 945. 
- Zusammensetzung 85. : - aus Gelatine 957, 958. 
Muffeln 3, 13, 22, 865. ; - Geschichtliches 941. 
- Aufbewahrungsort 3. - Guttaperchaform fiir galvanoplastische 
- im Brennofen, Auswechseln der 86.'i. Herstellung 952. 
- zum GieBen 22. -- aus Holz 941. 
- nach .Takobsberg 13. - aus Kautschuk 949. 
- fiir Kautschuk 40. I Nasenschall, Veranderung des 849. 
- fiir PorzeHanbrand 924, 929, 930. Nasenstirnfortsatz 940. 
- nach Spence 13. Nasenverstiimmelung 957. 
- fiir das Stanzverfahren 13. Natrium carbonicum calc., beimVergoldungs-
Muffelofen 862. prozeB 36. 
Muffelpinzette 918. - causticum, beim VergoldungsprozeB 36. 
Mund, Vorbereitung fiir Plattenprothese 32l. - phosphoricum, beim VergoldungsprozeB 
- Schleimhautbeschaffenheit 321. 36. 
Mundloffel, fiir Abdruck fiir Obturatoren 84l. - sulfurosum neutrale beim Vergoldungs-
Mundschleimhaut, Trockenheit der 304. prozeB 36. 
MundverschluB, Fehlen des 940. Natriumtetraborat 100. 
Muskelansatze, im Gesicht 318. Natron 853, 854, 857. 
- am zahnlosen Unterkiefer 316. - Auslaugen des 853. 
Musculus buccinator 317, 318. - chemische Zusammensetzung 854. 
- caninus 318. - in der Keramik 857. 
- depressor septi 318. Natronlauge, zum Entfetten 35. 
- digastricus 317. Naturahnlichkeit der Gesichtsprothesen 949. 
- genioglossus 317. Naturfarbe, der Gesichtsprothese 952, 954. 
- incisivus labii inferioris 317, 318. Neigungswage 35. 
- mentalis 317. NernstsKomposition 109. 
- nasalis 318. ! Nervus massetericus 319. 
- orbicularis oris 318. 'Neuralgie 456. 
- pterygoideus externus 317, 320. Neusilber 91. 
- - internus 317, 320. - Zusammensetzung 91. 
- risorius 318. New-Departurezahne 145. 
- temporalis 317. Nickel 99, 100, 139. 
- triangularis 317, 318. - chemische Eigenschaften 100. 
- zygomaticus 318. - Crampons aus 871. 
- zygomaticomandibularis 317, 318, 319. -- Gewinnung 99. 
Muskeln 317f£. - Loslichkeit 100. 
- Kraft der !l1l4. - physikalische Eigensuhaften 100. 
Muskulatur, Ubung der 847. - Schmelzpunkt 100. 

NadelhOlzer 54. 
Naseler 847. 
Nagetiere 167, 168, 169. 

- spezifisches Gewicht 100. 
- Vorkommen 99. 
Nickelblech, als Brennunterlage 871, 872, 873. 
Nickelblechpfannchen 871. 
Nickelgitter, in der Keramik 877, 878. 
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Nickelglanz 99. 
Nickellegierungen 100. 
Nickelmiinzen, Zusammensetzung 100. 
Nickelring, in der Keramik 922. 
Nickelstahl 100. 
Nielsin 55, Ill, 125. 
- Ausgiel3en des Abdruckes 125. 
- Eigenschaften Ill. 
Niethammer 32. 
Nietung der Krampons 521, 524-526. 
- der Porzellanzahne 524. 
Nietverfahren nach Kaiser 524. 
Nietzange nach Kaiser 525. 
Nikolsches Prisma 868. 
Normallinie 281. 
Normaltypen, kiinstlicher Zahne 870. 
Novocain 471. 
Novocainfaden zur Anasthesie 508. 
Niirnberger Gold 88. 

Oberkiefer, Funktionsabdruck 122. 
Oberkieferabdruck Il8, Il9, 121, 122. 
Oberkieferdefekt, Deckung des 934. 
Oberkieferloffel Il2, Il3. 
Oberkieferprothesen, in der Keramik 9Il. 
- mit Platinbasis 911. 
Oberlippe 961. 
Oberlippendefekte, prothetische Deckung der 

961. 
Obturator, Befestigung an Kronen 846. 
- mit beweglichem Fortsatz 843, 844. 
- nach Dappen 844. 
- mit festem Fortsatz 845, 846. 
- Lebensalter fiir Anfertigung 851. 
- mit Prothese verbunden 848. 
- provisorische Befestigung des 842. 
- Schieberbefestigung 846. 
- nach Suersen 845. 
Obturatoren 840ff. 
Obturatorklol3, ausgehOhlter 844. 
- Herstellung des 842, 843. 
- Indikation der Vergrol3erung 849. 
- - der Verkleinerung 849. 
- Lage des 843. 
- voriibergehende Vergrol3erung des 849. 
Offnungsbewegung 187, 188, 189, 200. 
Offnungskurve des Unterkiefers 172, 173, 

174. 
- - Messung der 172, 177. 
Offnungszentrum 188. 
01 78, 133, 872. 
- bei Herstellung der Sandform 133. 
- beim Polieren 78. 
Olfarben in der Gesichtsprothetik 950, 953. 
- Uberzug fUr, in der Gesichtsprothetik 950. 
Olpapier, als Isolierschicht in der Keramik 

872. 
Oettingerkrone 483. 
Ohr 940, 944, 945, 956, 958. 
- Abformen des 944, 945. 
Ohrmuschel, Fehlen der 940. 
- verstiimmelte 958. 
Ohrprothese 956, 958. 
Okkludatoren 46, 334, 335, 474. 
- Anwendbarkeit 335. 

Okkludatoren, Definition 335. 
- Einteilung der 335. 
- Funktion 335. 
Okklusion 165, 166, 228, 238. 
- zentrale 250. 
- - Ermittlung der 257. 
- - Fixierung der 261. 
Okklusionsbil3 473, 475. 
Opazitat 857. 
- des Porzellans 857. 
Orangeholz 507. 
Orbita, prothetische Deckung der 959. 
Orbitalepithese 941, 959. 
- Herstellung der 959, 960. 
- Material fiir 960. 
Orgelpfeifen aus Zinn 94. 
Orthodontie und Kieferbewegung 334. 
Orthoklas 855. 
- Eigenschaften 139. 
Orthopadie 940. 
Ortonkrone 482. 
Os frontale 319. 
- parietale 319. 
Ossa sepia, in Einbettungsmasse 102. 
Osteomyelitis 323, 870. 
- Deckung der Gewebsdefekte 870. 
- rarefizierende 323. 
Ottolenguibohrer 496. 
Oxalsaure, zur Feingoldgewinnung 83. 
Oxydation 81. 
- Definition 81. 

: - der Metalle 80, 81. 
I - - A!t der 81. 
I - Verhmderung der 81. 

II Oxyde, Auflosung durch Borax 81. 
- als Farbungsmittel 859. 
- physikalisches Verhalten 856. 
- als Triibungsmittel 859. 
Oxygenium, Bindung des 81. 
Ozokerit 57. 
- Vorkommen 57. 

Palladium, Erhohung des Schmelzpunktes 
durch 90. 

Palmitinsauremelissylester 58. 
Panzerplatten 99. 
Papier, bei Atemiibungen 848. 
- als Stanzunterlage 325. 
Papierblatter, beim Stanzverfahren 325. 
Papiermanschette, zum Aufbau der Amal-

gamwurzel 891. 
Papierschleifscheiben, Handstiick fUr 463. 
Papinscher Topf 41. 
Pappe, in der Gesichtsprothetik 949. 
Pappkarton, in der Gesichtsprothetik 946. 
Paradentose 777, 778, 779. 
Paraffin 57. 
- Gewinnung 57. 
- im Modellierwachs 58. 
- Verhalten zum Kautschuk 75. 
- Zusammensetzung 57. 
Parallelbohrhandstiick nach Chayes 765. 
Parallelometer, Anwendung des 726, 732. 
- nach Chaves 764. 
- nach Her"bst 726. 
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Parallelometer naeh Rieehelmann 726, Platin bei Kronenarbeit 625, 627, 636. 
732, 733. - Leitungswiderstand bei Temperatur-

Parcuszli.hne 145. wechsel 867. 
Pariserrot 78. - LOsliehkeit des 92. 
- Anwendung 78. - Loten des 874, 908, 915. 
- Gewinnung 78. - physikalische Eigenschaften 92. 
Parkesieren 89. - im Pyrometer 867. 
Parkett-FuBbOden, im Laboratorium 1. - reines 874. 
Parriskrone 535. - Reinigung durch Sauren 874. 
Pasealsches Gesetz 13. - Sehmelzpunkt 92, 874. 
Patentmetall 98. - Schwindung des 870. 
- von Dorr 130. - spezifisches Gewicht 92. 
Patina 91. - Verbindung mit Porzellan 874. 
- ehemische Zusammensetzung 90. - Verunreinigung des 874. 
- Entstehung 91. - Vorkommen 92. 
Patrizen 12. - Zerstaubung im Brennofen 863. 
- Herstellung 12. Platinbasis, in der Keramik 913. 
Pattinsonieren, zur Silbergewinnung 88, 89. - fiir Oberkieferprothese, Herstellung der 
Pausleinen 66. 9U. 
Peesostifte 747. - fiir Porzellanplatten 9U. 
Peesofederstifte, AusschacMung der Wurzel Platinblech 453. 

731. - fUr Oberkieferprothesen 911. 
Peesozange 29, 32. Platinbrennform, fur Jacketkronen 893. 
Pegmatit 853. Platin-Feingold-Legierungen 874. 
Pelagiumarten 60. Platinfolie 893ff. 
Peltonofen 865. - Abdruck mit 877. 
Pendelwage 35. - bei Herstellung von Jacketkronen 894. 
Pergament, in der Gesichtsprothetik 949. - ohne Iridiumzusatz 881. 
Pericranium 318. - als Widerstand im elektrischen Brennofen 
Perlsaugkammer 401. 863. 
Permeabilitat, des Kautschuks 74. Platinfolienabdruck 877. 
Petrolather, Verhalten zum Kautschuk 75. Platingaze 875. 
Petroleum 862. - in der Keramik 874. 
Petroleumgasofen in der Keramik 862. Platingeriist, in der Keramik, Frage des 860. 
Pieifen, bei Atemiibungen 848. - zum Pcirzellanaufbau 870. 
Phenolgeruch, synthetischer Harze 76. - fiir Porzellanbrand 908. 
Phenylerythren zur Herstellung syntheti- - fUr Porzellanbriicken 908. 

schen Kautschuks 76. - fUr Porzellanprothesen 908. 
Phosphatzement, zur Herstellung des Zahn- Platingesichtsprothesen 954. 

stumpfmodells 892. , Platingoid 85, 88, 636. 
Phosphatzementkrone 889. • - fiir Wurzelstifte 885. 
Phosphorsii.ure 100, 101. - Zusammensetzung 85. 
- als Lotmittel 100, 101. ! Platiniridium 92, 336, 453, 627, 863. 
Physiognomie, in der Gesichtsprothetik 945. 1- bei Porzellanplatten und .briicken 908. 
Pinlaysystem, Kombination mit Halbkappe i Platiniridiumblech in der Keramik 874. 

633. - fiir Wurzelkappen 874. 
Pinlaybefestigungsschiene 791. , - flir Wurzelringe 874. 
Pinzetten 27, 28. ; Platiniridiumdraht, als Widerstand im elek-
- Geschichtliches 28. trischen Brennofen 863. 
- spitze, in der Keramik 918. Platiniridiumlegierungen 874. 
Piperylen, zur Herstellung synthetischen - nach Jenkins 874. 

Kautschuks 76. Platinkrampons 145. 
Plli.ttehenschiene nach Mamlok 811. I Platinkroue, als Eriickenanker in der Kera-
Plastische Porzellanmasse nach Gutowski mik 908. 

859. I - mit Porzellanfront 532, 875f£. 
- - - Verarbeitung 871, 872, 873, 917ff. i Platinkupfer 92. . 
Plastik 941. I Platinmatrize, Herstellung der 880ff. 
PlastiIine 101, 945. I - Instrument zur Herstellung 880. 
Platin 92, 867, 874. : - Stanzen der 896. 
- Angreifbarkeit 92. I Platinplatte, Stanzen der 911, 912. 
- chemische Angreifharkeit 874. Platinschwamm 92, }40. 
- - Eigenschaften 92. - als Farbemittel 140. 
- EinfhiB auf Porzellanfarbe 874. Platinsalmiak als Farbemittel 140. 
- in der Gesichtsprothetik 951, 954. Platinsilber 90. 
- Gewinnung 92. Platinstiftzii.hne 137. 
- in der Keramik 859. Platinwiderstandsthermometer 867. 

Handbueh der Zahnheilkunde. Ill. 3. A. 63 
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Platinwicklung des Brennofens 863, 864. 
Plattenbriicken 380-397, 705, 711. 
- Definition 380, 381. 
- nach Evans 711. 
- nach Waters 712, 714, 715, 716. 
Plattenbriickenprothese 374, 376, 379, 380, 

381-397. 
- Belastungsproben 386ff. 
- Definition 382. 
- Indikation 384. 
- nach Rumpel 383. 
- Verankerung 385. 
- Wert der Reiterverankerung 389. 
Plattenprothese 302. 
- Adhasionsvorrichtungen 397. 
- anatomische Grundlagen 315. 
- Anlage der AbfluBkanale 420. 
- Ausarbeiten der 429, 430. 
- Befestigung durch Kaukraftmittel 406. 
- Behebung mangelnder Adha.sion 431. 
- Belastung der 361. 
- Belastungsmoglichkeit 361. 
- Belastungsproben 386ff. 
- und Bewegung derMundbodenmuskulatur 

367. 
- Bruchgefahr 322. 
- cheoplastische 94. 
- Einbetten der Wachsprothese 416. 
- Einprobe der Wachsprothese 416. 
- Einsetzen der 430, 431. 
- einwirkende Krafte auf 363. 
- Ermittlung des Schwerpunktes 399. 
- Extraktion der Zahne 322. 
- Geschichtliches 302. 
- "gestiitzte" 381. 
- - Definition 381. 
- GieBen der 330ff. 
- Grenze der Leistungsfahigkeit 361. 
- Herstellung der Basisflachen 413. 
- Indikation zur Entfernung von Zahnen 

322. 
- Indikationsstellung 303. 
- KI~ppern der 432. 
- Literatur 438. 
- Material fUr 367. 
- und Mikuliczsche Erkrankung 304. 
- Nachteile der 304. 
-,-- bei Progenie 320. 
- bei Prognathie 320. 
- Reiterbefes1(igung 377. 
- Reparatur der 432. 
- Saugvorrichtungen 397. 
- Verankerung der 363ff. 
- - nach Ehricke 380. 
- - durch Federstifte 378. 
- Verankerungsmittel 364, 365, 368. 
- Verbesserung der Adhasion 322. . 
- Verineidung sichtbarer Kautschukteile 

357. 
- Vorbereitung des Mundes 321. 
- Wert der Klammerverankerung 389. 
- und Zahnschienung 397. 
- mit Zinnbasis 405. 
Platysma 317. 
Polieren 36, 46, 47, 48. 
- der Plattenprothese 429, 430. 

Polieren von Porzellanzahnen 148. 
- von Prothesen 430. 
Poliermaschine 47. 
Poliermittel 77, 78. 
Polierstahl 78. 
Politur von Metallplatten 332. 
Pontopinzahne 154. 
- fiir Kautschukprothesen 154. 
- Selbstherstellung 154. 
Pontopinzahn 649. 
- Verarbeitung 649. 
Poroswerden des Kautschuks 71. 
Porositat der Kaoline, Abnahme der 854. 
- der Tone, Abnahme der 854. 
Porphyr 139, 853. 
Porzellan 852ff., 857. 
- Ausdehnun,gskoeffizient 146. 
- Bestandteile 138, 139. 
- chemische ,Eigenschaften 859. 
- Definition 857. 
- Erfindung des 857, 858. 
- Geschichtliches 857. 
- Herstellung des 140, 141, 859 
- Mischverhaltnis der Bestandteile 858. 
- Opazitat 857. 
- physikalische Eigenschaften 852, 857. 
- Schmelztemperatur, Herabsetzung der 

857. 
- Sinterungstemperatur, Herabsetzung der 

857. 
- Sprodigkeit des 857. 
- Standfestigkeit 857. 
- Transparenz 857. 
- Trockenschwindung 852. 
- unglasiertes 857. 
- Widerstandsfahigkeit 857. 
- fiir zahnarztliche Zwecke 858. 
Porzellanarbeit, Stabilitat der 917. 
Porzellanblocke, abnehmbare 927. 
- fiir Briickenarbeiten 906. 
- groBe, Herstellung der 935. 
- Herstellung der 919. 
- - in einem Brand 925. 
- aus plastischer Masse nach A. Gutowski 

917. 
- Rosaemaillierung der 923. 
- Schr.aubenverankerung der 927. 
- Selbstherstellung 917ff. 
Porzellanbrennen 142, 860ff. 
- auf Goldbasis 627. 
Porzellanbrennofen 861, 862ff. 
Porzellanbriicken 905ff. 
- Belastungsmoglichkeit 909. 
- Brennofen fiir 862ff. 
- mit Platingeriist 907ff. 
Porzellanerde, Entstehung 139. 
Porzellanfabriken 858. 
Porzellanfacetten, Reparatur der 540, 541, 

542. 
Porzellanfarben, EinfluB des Platins auf 874. 
- Verarbeitung der 873. 
- Verdiinnen der 873. 
Porzellanfronten 963. 
- auswechselbare 148, 149ff., 963. 
- Ersatz der 540, 541. 
- fertige, fiir Jacketkrone 902. 
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Porzellanfronten, kramponlose, aus Kram- Porzellanmasse (schwer schmelzbar) nach 
ponza.hnen 529. A. Gutowski, Eigenschaften 859. 

- fiir Reparaturzwecke 540. - Schwindung 859. 
- Schraubenverankerung 150, 151:, 927. - Trocknen der 861. 
Porzellanfrontkrone 873. - Ursache der Risse und Spriinge in 870. 
Porzellanfiillung 484, 487, 529, 650. - - der Spriinge 861. 
- bei Briickenarbeit 650, 651. - verschiedene 859. 
- in Goldkrone eingelassen 484, 485. - Verwertung fiir Briicken und Platten 
- bei Kronenarbeit 484-487. 905ff. 
Porzellangul3verfahren 938. - fiir Vollkronenarbeiten 874. 
Porzellaninlay bei Kronenarbeit 529. - Wahl des Fabrikats 870. 
Porzellankronen, Allgemeinindikation 874. - Widerstandsfa.higkeit 860. 
- BrennOfen fiir 862ff. - "Zusammensinken" der 861. 
- ideale 874. Porzellanmetall-Prothesen 933, 934. 
- schulterlose, Widerstandsfii.higkeit der904. Porzellanmodell, }...usarbeiten des 921, 922. 
- selbstgebrannte 532, 871, 873ff. Porzellanplatten 905ff., 911. 
- mit Versenkkasten 905. - fiir den Unterkiefer, Herstellung der 928ff. 
- mit Versenkring 905. - vollsUi.ndige, fiir den Unterkiefer 928. 
- bei Verwendung einer fertigen Facette Porzellanprel3verfahren 938. 

875. Porzellanprothesen 137, 906. 
- mit Vollschulter, Widerstandsfahigkeit Porzellanstiftzahn 532. 

der 904, 905. - Herstellung des 876. 
Porzell,ankronenschiene 794, 795. - mit Wurzelring 877ff. 
Porzellanmantelgoldbriicke 909ff. - ohne Wurzelring 876. 
Porzellanmantelkronen 879ff. Porzellanstiicke, Anschrauben an Metallplatte 
- Anwendungsmoglichkeit 879, 880, 881, 933. 

882. - mit Metallbasis 933. 
- Ausblick 903. - Reparatur der 935, 936. 
- Belastungsergebnisse 903, 904. Porzellantubenkrone 905. 
- Briicken mit 909. Porzellanturm 857. 
- als Briickenanker 909. Porzellanunterstiick, Herstellung des 928ff. 
- Entwicklung der 879. Porzellanverstii.rkung durch Platin 870. 
- Farben der 898. Porzellanvollbriicken, Reparatur nach K. C. 
- Fertigstellun,g der 896. Campbell 937. 
- Haltbarkeit der 903. Porzellanzahne 137, 447, 871. 
- Indikation 879. - amerikanische 138. 
- Kaudruckmessung der 903, 904. - Aufschleifen der 359. 
- schulterlose 900, 901, 904. - Auswahl der 677, 678. 
- Trepanation der 903. - auswechselbare 526-528. 
- Verhalten der PJllpa 903. - Befestigung der 516, 519, 520, 524. 
- bei Verwendung fertiger Porzellanfront - - an Metall-Basisflii.chen 426. 

902ff. - - im Stiftzahn 516. 
- Widerstandsfii.higkeit der 898. - - an Stiitzschiene 827, 828ff. 
Porzellanmasse 859. - Bestandteile 138, 139. 
- Aufbau fiir Jacketkrone 897, 901. 1- Brennen der 142, 143. 
- - fiir Porzellankrone 875. - im Briickenkorper 644ff. 
- Auftragen auf Platinmatrize 897. - fiir Continous-gum-Arbeiten 913, 914_ 
- Ausgleich der Schrumpfung 916, 919. - englische 138. 
- Bruchfestigkeit 859. - Fabrikationsfehler 143. 
- - und rasches Erhitzen 861. - Farbemittel 139, 140. 
- durchschnittliche Schwindung 860. - Farben der 873. 
- Einflul3 raschen Erhitzens 861. - Formen der 141. 
- Farbveranderungen beim Brennen 861. - Formveranderung durch Porzellanbrand 
- Formgebung 870. 873. 
- "Gar"brennen der 861. - kramponlose 146f£., 963. 
- Giite, und Hohe des Schmelzpunktes 860. - Loten der 520. 
- Herstellung 140. 1- Politur der 148. 
- hochschmelzbare 860. - Schraubenverankerung 150, 151. 
- Kondensation der 860. 1- selbstgebrannte 871-873. 
- leichtschmelzbare 860. ,_ Verankerung der 363. 
- mittelschmelzbare 860. 1 - Weltproduktion 161. 
- plastische 917ff. 1- Widerstandsfahigkeit der 146. 
- - Verwendbarkeit 871. 1- Zusammensetzung 138. 
- Plastizitat der 870. Porzellanzahnfleisch 906ft 

Schmelzpunkte 858, 859, 860. : - Brennen des 923. 
- Schrumpfung der 8!l7. 1 - mit granuliertem Aussehen 924_ 

63* 



996 Sachverzeichnis. 

Porzellanzahnfleischzahne 358. 
Pottasche, beim Vergoldungsprozef3 36. 
Prii.gen, Definition 12. 
- Theorie des 18. 
Prii.molaren 236, 243, 271. 
- Aufstellen der 271, 272. 
- als Bruckentrii.ger 576. 
- };'unktion der 236, 243. 
- kiinstliche, Form der 243. 
- - fur Kreuz biB 248. 
- - Prinzip der Wirksamkeit 243, 244. 
Pressen 13, 14, 15-18. 
- Definition 12. 
- Geschichtliches 13. 
- hydraul. Glycerin-Hochleistungs- 127. 
- fur Kautschukarbeiten 14. 
- des Kautschuks bei Verarbeitung grof3erer 

Porzellanblocke 927. 
- des Porzellans 938. 
- des Porzellanunterstiickes 932. 
- Theorie des 18. 
Pref3form, in der Keramik 877, 878. 
PreBluftanlage 6. 
Pref3verfahren, zur Vcrarbeitung des Cellu

loids 77. 
Probierschablone 250, 251, 252, 253, 257, 

258, 265. 
Probierschablonen, Anfertigung 251. 
Probierstein 86. 
- zur Bestimmung des Goldgehaltes 86. 
Processus coronoideus 317. 
- zygomaticus ossis temporalis 319. 
Progenie 281. 
- Aufstellen der Zahne bei 281, 295. 
Prognathie 320, 582. 
- Aufstellen der Zahne bei 281, 282, 295. 
- Beseitigung durch Bruckenarbeit 655,656, 

657. 
- und Plattenprothese 320. 
Propulsionsfacetten 195, 196, 197, 274. 
- der Molaren 197. 
- Neigung der 292. 
- der Zahne 223, 224. 
Protesin, Brauchbarkcit 357. 
- Verarbeitung 357. 
Prothesen, Ansaugen der 120. 
- Ausarbeiten der 429, 430. 
- Belastung der 361. 
- Bleichen der 430. 
- Entscheidung der Notwendigkeit 314. 
- und Gesichtsausdruck 315. 
- "gestutzte" 381. 
- "getropfte" 419. 
- "Klappem" der 432. 
- Kombination mit Stutzschiene 833, 834ff. 
- partielle 209, 210, 249, 294. 
- - Artikulation bei 294. 
- - aus plastischer Porzellanmasse nach 

A_ Gutowski 928. 
- - aus Vollporzellan mit Metallbasis 934. 
- aus Porzellan 137. 
- Reinigung der 431. 
- Reparatur der 432, 433. 
- totale 195, 196, 210, 216, 217, 218, 223, 

230, 239, 241. 
- - BiBnahme 249. 

Prothesen, totale Herstellung der 221. 
- - Herstellungsgang 249ff. 
- - in KreuzbiBstellung 248. 
- - aus plastischer Porzellanmasse nach 

A. Gutowski 928. 
- - aus Vollporzellan mit Metallbasis 933, 

934. 
- Verankerungsmittel 364, 365. 
- Vermeidung des leichten Loskippens 233. 
Prothesenbasis aus Aluminium 332. 
- und Blockzahne 427. 
- GieBen der 330ff. 
- Material fur 362. 
- Stanzen der 326£{. 
- Starke der 362. 
Prothesenkautschuk 65. 
Prothesenmaterial, Forderungen an 81. 
Prothetik, Geschichtliches 941. 
Prothetische Ebene 225, 250. 
Protrusion der Frontzahne 656. 
- obere 320. 
Psychotherapie beim Abdrucknehmen 117. 
- bei Behandlung von Kindem 841. 
-- in der Zahnersatzkunde 303. 
Pulpa, s. Zahnplllpa. 
Pulpitis 456, 457. 
Pulvermuhle, Prinzip der 238. 
Punzen 326. 
Pupillenlinie 250, 254. 
PYrometer 864, 865, 867ff. 
~ elektrische 867. 
- optische 867. 
Pyroskop 867. 

Quarz 139, 856. 
- chemische Zusammensetzung 856. 
- in Guttapercha 61. 
Quarzgehalt des Porzellans 857. 
- - Wirkung des 857. 
Quarzglas 856. 
Quarzsand 853. 
- in der Keramik 856, 871, 873. 
- als Unterlage beim Porzellanbrand 918_ 
- Vorkommen 856. 
Quecksilbersalze 66. 
- und Stomatitis 66. 
Quecksilbersulfid 66, 71. 
- Giftigkeit 66_ 
Quecksilberuberschuf3, Entfernung des 89l. 
Querreiter, Anlage der Lager fur 693. 
Querreiterklammer 610, 612, 660, 661, 744, 

745, 754, 755, 756, 757. 
- Material fur 663. 
Quersattel, Modellieren des 693. 
Quetschzange 29_ 

Rachenkatarrh 840. 846ff. 
Rachitis, Behandlung der Zahne 879. 
Radfrase 50. 
Radschleuder 22. 
Ramco-Einstiftzahn 152, 529. 
Ramcofacette 529. 
Randolfkronen 453. 
Randolflegierung 452. 
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Randolfmetall 91, 636. 
- Haltbarkeit 452, 453. 
- Zusammensetzung 91, 620. 
Ranksche Halbkrone als Bruckenanker 633 

bis 638. 
- - Haltbarkeit 638. 
- - Herstellung der 633. 
- - Zahnpraparation 633, 634, 635. 
Raphe pterygomandibularis 317. 
Rattenschwanzfeilen 799. 
Raubtiere, Kauapparat der 107, 108, 109. 
Raucherzahne 155. 
Rauhe-Prc13schablone 847. 
Reduktionsmittel 27, 83, 101, 102. 
Regenwasser bei Porzellanherstellung 140. 
Registrator nach Gysi 173, 175, 177, 178, 

180, 181. 
- bei Bi13nahme 258, 259. 
- der Kiefergelenkbahn 177, 178ff. 
Registrierung der Gelenkbahn 173, 175, 177, 

181, 182, 284, 285. 
- der Kinnbahn 173. 
-- der Offnungsachse 173. 
Regulierwiderstand, in der Keramik 863. 
Reibahlc 31. 
Reibelaute, Prufung der 851. 
- Schwingungen der 849. 
Reibung 368. 
Reiterbefestigung 377, 378. 
- nach Ehricke 378. 
-- der Plattenprothese 378. 
Reiterverankerung 382. 
- bei Plattenbruckenprothesen, 'Vert der 

389. 
-- Wert der 389. 
Remmlermasse 109. 
Reparatur, der Kautschukprothese 432-'---433. 
- der Porzellanstticke 935. 
Reparaturgoldlot 87. 
Reparaturzahne 149, 540. 
Resilenzphanomen 281. 
Resinit 76. 
Resinitpraparate 927. 
Retropulsionsfacetten, der Molaren 197. 
- der Zahne 224. 
Revolverbank 38. 
Richmond-(Wurzelband- )krone 454. 
Richmondkrone 492. 
- Anfertigung der 499. 
- Anpassen des Wurzelringes 509. 
- Aufpassen der Kappe 509. 
- als Bruckenanker 624, 625, 626. 
- Herrichtung der Wurzel 500. 
- Herstellung des Wurzelgestells 507. 
- "verdeckte" 513. 
- zerlegbare 668ff. 
Richtstifte, Anwendung der 730. 
Riechelmannkrone 536. 
Riechelmannstifte 379. 
Riechelmannzahne 737, 738. 
Ringabdruck 886ff. 
- Entfetten des 89l. 
- fur schulterlose Porzellanmantelkronc 

900. 

Ringerweiterungszange 452. 
Ringkonturzange 471, 472. 
Ringma13 nach Herbst 467, 468. 
- bei Kronenarbeit 466, 467. 
Ringma13e 507, 508. 
Ringma13nehmen 507. 
- Technik 467. 
Ringstiftzahnkrone, zerlegbare, nach Litch 

67l. 
Risse im Porzellan, Ursache der 866. 
Roacha bdruckmasse, Eigenschaften Ill. 
Roa,chbrucken 375, 376, 758, 759, 760, 761, 

762. 
- Herstellung 758. 
Roachklammer 375-377, 760. 
- zur Befestigung von Spinnen 376. 
-- Gestaltungsrnoglichkeit 375. 
-- Herstellung 375, 760. 
Roachsche Legierung 63l. 
Rodentia 167, 168, 169, 194. 
- Kiefergelenk der 168. 
- Za.hne der 167. 
Rohrchenstiftinlay 769. 
Rohrenzahne 147, 427, 766, 767. 
-- Lager fUr 737. 
- Verankerung an Plattenprothese 427ff. 
Rohrenzahnkrone als Bruckenanker 75l. 
l~ontgenbild der Zahnpulpa, Wert des 88l. 
Rostungsverfahren zur Bleigewinnung 128. 
Roheisen 99. 
-- Schrnelzpunkt 99. 
Rohkautschuk 65, 75. 
- physikalische Eigenschaften 75. 
- Quellbarkeit 75. 
- Verarbeitung 65. 
-- Viscositat 75. 
Rosaernail, bei Continous-gurn-Arbeit 917. 
- Verarbeitung 9~.8. ' 
- Verhalten bei Uberhitzung 925. 
Rosaernaillierung von Porzellanblocken 923. 
Rosavergoldung 37. 
Rosemetall 97. 
Rostfreier Stahl 99. 
Rotationsachsen 185, 186. 
,- Schlu13folgerungen 195. 1-- bei Seitbi13 190, 191, 192. 
-- fUr vertikale Bewegung 186, 187. 
Rotationspunkte, geornetrische 185, 186. 
Rotationszentrurn 186, 187. 
- bei Seitbi13 19l. 
- fur den Vorbi13 194. 
Rotationszentren der Kieferdreieckspunkte 

185. 
Roteisenstein 98. 
Rotgu13 91. 
Rotnickelkies 99. 
Rotvergoldung 37. 
Ruckbi13stellung 582, 583, 587, 
Ruckenschutzplatte, Herstellung der 518, 

520, 521, 527 . 
Ruckenplatte des de Terra-Zahnes 530. 
Ruckenplatten 159. 

I _ fUr kunstliche Zahne 16l. 
i-Material fUr 52l. 

Ringanfertigung fUr Kronenarbeit 467, 
469-473. 

468. ! -- beirn Stiftzahn 520. 
I Ruhebi13 250. 
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Ruhebil3lage, Bestimmung der 257. 
- Fixierung der 286. 
Ruminantia 167, 168, 169, 241. 
- Kiefergelenk der 168. 
- Zii.hne der 167. 
RuB, zum Fii.rben von Weichgummi 72. 
- als Isoliermittel 132. 

Sii.gebla.tter, verschiedene, fur Laubsii.gen 45, 
46. 

Sii.ugetiere, GebiB der 167. 
Sauren 3. 
- Aufbewahrungsort 3. 
- als Lotmittel 101. 
Saureschalen, Aufbewahrungsort 3. 
Sagittalebene 166. 
Sagrotan, zur Desinfektion plastischer Ab-

druckmassen 109. 
Salmiaklosung zum Entfetten 35. 
Salpetersii.ure 481, 874. 
- zur ErhOhung der Loslichkeit des Gipses 

53. 
Salz, zur Losung des Eisens 99. 
Salzsaure 53, 100, 101. 
- zum Anrauhen der SHbergesichtsprothese 

954. 
- zl1r ErhOhung der Loslichkeit des Gipses 

53. 
- als LOtmittel 100, 101. 
Sandarak 54, 125. 
- zur Hartung von Gipsmodellen 54. 
- als Isoliermittel fur Gips 125. 
- Losung in Alkohol 54. 
Sandarakharz, alkoholische LOsung 125. 
Sandform, Herstellung der 133. 
Sandpapierscheiben zur Stumpfpraparation 

880. 
Sapotaceen 60, 108. 
Sattelbriicke, abnehmbare 750, 
Sattelbriicken 545,568, 74Of£. 
Sattelklammer 724. 
- Herstellung der 734. 
Sattelkrone 660, 661. 
Sauerstoff, Bindung durch Kohlenpulver 81. 
Saugeabdruck 123. 
- nach Kantorowicz 123. 
- Technik des 123. 
Saugkammern 398, 399,--4.03. 
- Anlage der 399. 
- Herstellung 400. 
- verschiedene Formen 400. 
- Wirkung auf die Schleimhaut 401. 
Saugkraft des Vakuums bei GuBapparaten 

20. 
Saugprothese, Erfinder 302. 
Saugvorrichtungen 397-403. 
- in der Plattenprothetik 397. 
Saxonia-Arlikulator 344. 
Schaber 43, 44. 
Schiiodelbasis 171. 
Schamotte 855. 
Scharnierartikulator 169, 241. 
- Kaukraft des 199. 
- Wert des 169. 
Scharnierobturator 844, 845, 846. 

Scharnierobturator mit Anschlag 844. 
Scharnierokkludoren 202, 203. 
Scharnierschablone nach Kohler 257, 258, 

286. 
Scharnierzentrum 187. 
Schaumgips 51. 
Scheibenschneider 16. 
Scheibenschutzer nach Rank 463. 
Scheidewasser 86; 
Scheitelbein 319. 
Schellack 56, 125, 251, 265, 945. 
- alkoholische Losung 125. 
- gelber, in der Gesichtsprothetik 953. 955. 
- zum Harten von Gaze 842. 
- als Isoliermittel fur Gips 125. 
- - - in der Keramik 897. 
Schellackguttapercha 843. 
Scheren 31. 
- federnde 31. 
- Geschichtliches 31. 
Schieber 148, 845, 927. 
- mit Kiiostchen am Obturator 845. 
- plattenformige fur Steelefacetten 927. 
Schieberfacetten 148, 149, 963. 
- Schraubenverankerung der 150, 151. 
Schieberzii.hne 148, 149, 151, 152. 
Schiefe Ebene nach EItner 233, 406, 407. 
SchIa.mmkreide 78. 
- zur Beeinflussung der Bruchigkeit des 

Gipses 55. 
- Gewinnung 78. 
- in Guttapercha 61. 
Schlagfestigkeit, Definition SO. 
- der Metalle 80. 
Schlagpatrize 325. 
Schleifburste 47, 48. 
Schleifmaschine 46, 47, 48. 
Schleifmethode, automatische 277. 
Schleifmittel 77, 78. 
- KorngroBe 77. 
Schleifrii.der 47. 
Schleifringe 884. 
- nach Ottinger, Anwendbarkeit 884. 
Schleifsteine 460, 461, 462. 
Schleimhaut 304, 321, 361, 374, 401. 
- Beschaffenheit der 321. 
- Hyperplasie der 401. 
- in der Plattenprothetik 321. 
- und Saugkammern 401. 
- Tragfii.higkeit der 361. 
- Trockenheit der 304. 
- Zusammendruckbarkeit 374. 
Schleuderapparate 22, 23, 24. 
Schleuderrad 22, 23, 330. 
SchlieBungsbewegung des Unterkiefers, Mes-

sung der 172. 
SchlieBungskurve des Unterkiefers 173, 174. 
Schluckakt 312. 
Schlucken, Condylenbewegung bei 312. 
Schluckmechanismus, Korrektur des 840. 
Schlusselstucke 286, 287. 
Schlusselstuckmethode 261. 
SchluBbiBpunkte nach Schlampp 348. 
Schmelz 141, 471, 475, 504. 
- Abschleifen des 471, 475. 
- Abtragen des 482, 504. 
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Schmelz, kiinstlicher 141, 937, 938. Schneidezahne, Aufstellen der 267. 
Schmelzapparat 7. - Belastung der 582. 
Schmelzgrenze 501. - als Briiekentrager 577. 
SchmelzlOffel 8. --~ kiinstliche, Form der 242. 
Sehmelzmasse, kiinstliehe, Zusammensetzung - Funktion der 235, 242. 

141. - untere 276. 
SehmelzmeiBel 503, 504, 505. Schneidezahnbahn und ZahnhOckerhOhe 195. 
- Anwendung 504, 505. Schneidezahnfiihrung, Einstellung am Arti-
Schmelzpunkt 84, 93, 853, 855. kulator 290, 291. 
- des Aluminiums 93. - vertikale Neigung der 291, 292. 
- des Antimons 128. Schneidezahnklammer 370. 
-- des Bleies 96. SchneidezahniiberbiB 195, 233, 234, 235. 
- des Cadmiums 92. Schneidkluppe 38. 
- des Eisens 99. Schnellot 101, 128. 
- Erhohung des 90. - Zusammensetzung 128. 
- Erniedrigung des 84, 93. Schnell waage 35. 
- des Feingoldes 860. Sehnurrbart 944. 
-- des Goldes 83. Schrank 4. 
- der Guttapercha 60. Schrauben 664ff., 818. 
- Herabsetzung beim Ton 853. - fiir Kronenarbeit 818, 819, 820. 
- des Kalifeldspats 855. -~ Lagerung im zerlegbaren Briickenanker 
- in der Keramik, Zweck der Hohe des 860. 668. 
- der reinen Kieselsii.urc 856. Schraubenbriicke 665ff., 675. 
- des Kolophoniums 57. - Kombination mit Stutzsehiene 831, 832, 
- von Legierungen 84. 833. 
- leichtfliissiger Metalle 96, 97, 98. - - Zahnstiitzung und Prothese 836ff. 
- der Metalle 79. Schraubenkrone 664, 665, 669. 
- von Mineralien 855ff., 857. - Allgemeines 817. 
- des Nickels 100. -~ Herstellung 816, 817ff. 
- des Platins 92. - mit Porzellanfront 819. 
- des Porzellans, Herabsetzung des 857. - - Herstellung 819. 
- des Roheisens 99. - als Stiitzschiene 816ff. 
- der Segerkegel 869. Schraubenkronenverbindungen, Herstellung 
- des Spencemetalls 129. 821. 
- des Tones 855. - Zahnstiitzung durch 816, 821. 
- Verschiebung dureh Legierungen 84. Sehraubenkronensehienc 816ff. 
- der versehiedenen Porzellanmassen 859, Schraubenmuttern, Herstellung der 39. 

860. - zur Verankerung von Cramponzahnen 
~- des Waehses 58. I 927. 
- des Wismuts 128. Sehraubenpressen 13, 14. 
- des Zinks 95. , Sehraubensehiene 810, 811, 812. 
- des Zinns 94. • - naeh Luniatschek 812. 
SehmelzreiBer 464, 465, 503, 504. I Sehraubenverankerung, von Gesiehtsprothe-
- Anwendung 465. I sen 948. 
- Brauehbarkeit 464. ' - von Porzellanfacetten 150, 151. 
- bei Stumpfpraparation fUr Jacketkronen ,_ der PorzellanblOeke 927. 

883. i-von Porzellanstiieken 933. 
Schmelzspriinge, Nachahmung der 889. Schraubenverbindung des Briiekenbiigels 
Sehmelztemperatur der Kaoline 855. ! 609. 
- in der Keramik, Erniedrigung der 855. I, Schraubstock 10, 11. 
Schmelztiegel 7. - Gcschichtliches 10. 
- Bestandteile der 7. ' Schreibkapsel nach Marcy 849, 850. 
- Geehiehtliches 7. Schroder-Facette 529. 
Schmiedeeisen 99. i - zur Herstellung von Porzellanmantel-
- Gewinnung 99. ' kronen 903. 
Schmiedehammer 13, 31. 'I SchrottschesAbdruckverfahren 120. 
Schminke 955, 959. . Schrumpfung, der Gelatinemasse 946. 
Schminken der Gelatinegesichtsprothese 958, , - der Gewebe 942. 

959. - der Porzellanmasse 142. 
- der Gesichtsprothesc 955. I dCR Por7.ollans, Vermcidung dor 871. 
- der Haut in der Gesichtsprothetik 958, i - bei Vulkanisation 68. 

959. ' SchuBverletzung 941, 950. 
Schmirgel, Zusammensetzung 78. Schwefel, im Kautschuk 66. 
Schneidewerkzeuge 18. - bei Vulkanisation der Guttapercha 61. 
Schneidezahne 262, 263, 264, 267, 268, 269, Schwefelantimon 82, 129. 

270. Schwefelchloriir 72. 
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Schwefeleisen 97, 129, 130. 
Schwefelkies 95. 
Schwefelkohlenstoff. zum Losen von Gutta-

percha 60. 
Schwefelmetall 97, 98, 128, 129, 130. 
- Definition 128. 
- Selbstherstellung 98. 129. 
- Verwendung 129. 
Schwefelmetallegierung 97, 98. 
Schwefelsa.ure 27, 874. 
- zum Entfetten 35. 
- als LOsungsmittel fiir Zinn 94. 
- beirn Stanzverfahren 328. 
- Wirkung auf Kautschuk 65. 
Schwefelsilber 82. 
- Entstehung 89. 
Schwefelverbindungen, im Munde 89. 
Schwefelwasserstoff, zum Gcldnachweis 83. 
Schwefelzink 97. 
Schweflige Sa.ure, Wirkung auf Kautschuk 

65. 
Schweineschmalz im Modellierwachs 58. 
SchweiBen 80, 99, 100; 
Schweillapparat, autogener 330. 
SchweiBbarkeit, Definition 80. 
SchweiBeisen 99. 
SchweiBstahl 99. 
Schweillung, Definition 100. 
Schwergewicht bei Wirkung der GuBapparate 

20. 
Schwerkraft 366. 
- Definition 364. 
- als Verankerungsmittel fiir Prothesen 

365. 
Schwerpunkt der Plattenprothese, Ermitt-

lung 399. 
Schwerspat 95, 
Schwindung der Kaoline 854. 
- des Platins 870. 
- der Porzellanmassen, durchschnittliche 

860. 
- - Vermeidung der 871. 
- - Verringerung der 875. 
- der Tone 854. 
- des Tones, Messen der 867. 
Segerkegel 868, 869. 
- rote 869. 
- Schmelzpunkte 869. 
- weiBe 868, 869. 
- Zusammensetzung 868, 869. 
- Zweck der 868, 869. 
Segerporzellan 857. 
Seidenfii.den 782, 842, 951. 
- zum Befestigen des Obturators 842. 
- zur Imitation von Blutgefa.Ben 951. 
- zur Fixierung der Za.hne 782. 
- zum ZuriickdrJi.ngen von Zi\hnen 782. 
Seife 125, 953. 
- in der Gesichtsprothetik 953. 
Seifenspiritus, als Isoliermittel fiir Gips 125. 
Seifenzinn 127. 
SeitbiB 174, 177, 179, 190, 200, 228, 229. 
- Aufstellen der Zahne bei291. 
- Messung der Kieferbewegungen 174, 177, 

181ff. 
Selbstschii.rfung der Zahne 240. 

Sensibilitat, der Schleimhaut, Herabsetzung 
der 117. 

Separation der Za.hne 633. 
Separationsmittel 56. 
- fiir Gips 56. 
Septoform, zur Desinfektion plastischer Ab-

druckmassen 109. 
SesamOI, im Modellierwachs 58. 
Siedetemperaturen der Metalle 79. 
Sienna 956. 
Silber 88, 89. 
- Anrauhen des 954. 
- Bemalung in der Gesichtsprothetik 953, 

954. 
- chemische Eigenschaften 89. 
- physikalische Eigenschaften 89. 
- Dehnbarkeit 89. 
- in der Gesichtsprothetik 951. 
- Gewinnung 88, 89. 
- Geschichtliches 88. 
- GuB in der Gesichtsprothetik 951. 
- Krystallform 89. 
- Loslichkeit 89. 
- Schmelzen des 90. 
- ErMhung des SChmelzpunktes 90. 
- spezifisches Gewicht 89. 
- Verhalten beim GieBen 89. 
- - im Munde 89. 
- Vorkommen 88. 
Silbergesichtsprothese, gegossene 961. 
Silberlegierungen 89, 90. 
Silberlote 90, 101. 
Silber-Palladium 90. 
- -Krampon-Za.hne, Loten der 90. 
Silbemitrat, bei Silbergewinnung 89. 
Silberoxyd, als Fa.rbemittel 140. 
Silber-Platin 90. 
Silbersulfat 89. 
Silber-Wismut 90. 
Siliciumcarbid 78. 
Silikate 93, 855. 
Silikatkrone 889, 890. 
- mittels Celluloidmatrizen hergestellt 889, 

890. 
Silikatzement, an Prothesen 357. 
- zur Herstellung des Zahnstumpfmodells 

892. 
- fiir Pulpa, reizloses 890. 
- zahnfleischii.hnliches 357. 
Silitheizstabe 865, 866. 
Silitstabe, Brenndauer der 866. 
Silitwiderstand im Porzellanbrennofen 865, 

866. 
Simplex-Artikulator 187, 203, 337. 
Singen, Condylenbewegung bei 312. 
Sinterung 854. 
- Definition 854. 
Sinterungstemperatur, Abhii.ngigkeit der 

Hohe 854. 
- Definition der 854. 
- Herabsetzung der 855. 
- der Kaoline 855. 
- des Porzellans, Herabsetzung der 857. 
- der Tone 854, 855. 
Siriusschleuder 330. 
- zum GieBen von Platten 330. 
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Soda 54, 55. 
- zum Goldnachweis 83. 
- zur Hartung von Gipsmodellen 54. 
Sodalosung zum Entfetten 35. 
- zum Harten des Gipsmodells 126. 
Solila-Zahne 145. 
Sonden, in der Keramik 918. 
Sonnenlicht, als Bleichmittel 58. 
Spaltbildungen 940. 
- des Gesichtes 940. 
8panstii.rke, Bestimmung der 44. 
Spateisenstein 99. 
Spatel 19. 
- in der Keramik 918. 
Speckgummi, spezifisches Gewicht 75. 
Speesche Kurve 218, 225, 226, 347. 
Spencemetall 1, 3, 13, 15, 16, 97, 129, 130. 
-- Briichigkeit des 325. 
- Giellen des 129. 
- Regeneration 129. 
- Schmelzpunkt 129. 
- Verwendung 130. 
- Zusammensetzung 97, 128, 129. 
Spence-Muffel 13. 
Spezifische Gewichte der Metalle 79. 
- - s. bei den einzelnen Stoffen. 
Spezifisches Gewicht 52. 
Spiegel, bei Sprachiibungen 848. 
"Spinnen" 71l. 
- Befestigung durch Roachklammern 376. 
Spirale 49, 50. 
- im Bohrschlauch 48, 49. 
Spiralbohrer 50. 
Spiralfedern, abschraubbare 846. 
- Loten der 845. 
- am Obturator 845, 846. 
Spiritus, in der Gesichtsprothetik 953. 
Spiritusflamme bei Atemiibungen 848. 
Spitzzange 28, 29, 88l. 
- feine 897. 
Spracharzt 85l. 
Sprache, Ermoglichung der normalen 840. 
Sprachheilkunde 849. 
Sprachunarten, Beseitigung der 849. 
Sprechen 312, 367. 
- Condylenbewegung bei 312. 
Sprechlinie 263. 
Sprechiibungen 843, 848, 849, 850, 85l. 
- Kontrolle der Fortschritte 849. 
Spritze zum Einfiillen des Zements in die 

Stiftlager 808. 
Spritzapparat 840. 
Spritz methode 426. 
- in der Kautschukverarbeitung 426. 
Spritzverfahren, bei Celluloidverarbeitung 

434, 435. 
Spriinge, im Porzellan, Ursache der 861, 866. 
Stahl 99. 
- Harten des 99. 
- rostfreier 99, 127, 329, 330. 
- - Adhii.sionskraft 330. 
- - am Artikulator 209. 
- - Brauchbarkeit in Plattenprothetik 330. 
- - in der Gesichtsprothetik 95l. 
- - Giellen des 329. 
- - Pressen fiir 127. 

Stahl-Basisflachen 329. 
Stahlgold 88, 497, 627, 653. 
- nach Roach, Giellen des 374. 
Standfestigkeit des Porzellans, Beeinflussung 

der 857. 
Stannichlorid 84. 
Stanniol 94, 266. 
- in der Gesichtsprothetik 95l. 

I Stanzapparate 13, 14, 15, 16, 17. 
I Stanzen 126, 127, 128, 481, 482, 483. 
. - des Celluloids 950. 
I _ Definition 12. 
I - Geschichtliches 12. 
- Herstellung der 324ff. 
- Material fiir 97. 
_. Separationsschicht bei Herstellung der 

324. 
- Theorie des 18. 
Stanzplatte fiir Kronendeckel 475. 

i Stanzunterlagen 325. 
! Stanzverfahren 12, 324-329, 478, 479, 480. 
i-in der Gesichtsprothetik 951. 
I _ und Gullarbeiten 329. 
- nach E. Muller 325ff. 
- Spannungsdifferenzen bei 329. 
- Vnzuverlassigkeit des 329. 
- Vorpragen des Bleches 325. 
Stearin 944. 
- in der Guttapercha 108. 
- in der Stentsmasse 109. 
Stearinsaure 55, 57. 
- Eigenschaften 57. 
- Herstellung 57. 
Stearinsaures Kalium, zur Hartung von Gips-

modellen 55. 
Steelefacetten 148, 526, 528, 927. 
- bei Briickenarbeit 650. 
- zur Herstellung von Porzellanmantel-

kronen 902. 
- Modifikation der Verankerung 926, 927. 
Steelezahn, Herstellung der Riickenplatte 

527. 
- Verarbeitung 527. 
Steinsalz 50. 
Steinschneiders Instrument zum Entfer

nen von Stiftzahnen 539. 
Steinzement 483. 
Stellungsanomalien der Zahne, Korrektur der 

879, 881. 
Stentsabdruck 117. 
Stentsabdruckmasse, Kochen der 109. 
- Verarbeitung 109. 
-- Zusammensetzung 109. 
Stentsmasse 108, 109, 473. 
- fiir Gesichtsabdruck 943, 944. 
Sterilisation, plastischer Abdruckmassen 109. 
Stibnit 128. 
Stichel 43. 
Stichklammer 368. 
- Hraueh harkeit 301!. 
-- und Zahnfleischpapille 368. 
Stielkloben 35. 
Stiftchenzange 872. 
Stiftfiihrungskrone 744. 
- nach Riechelmann 723, 724. 
Stiftkammer, Anlage der 516, 517. 
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Stiftkrone mit ogivaler Wurzelkappe 513-515. 
Stiftlager, Anlegen des 504, 505. 
- Herstellung des 496, 497, 505, 510, 720, 

722. 
Stiftschiene 607, 614, 795ff. 
- Anlage der Stiftlager 804. 
- besondere Formen der 810ff. 
- nach Bruhn 796ff., 810. 
- EinlOten der Stifte 805, 806. 
- Einsetzen der 807ff. 
- Gestaltung des Schienenlagers 801. 
- Herstellung der 803ff. 
.- Indikationsstellung 796. 
- in Verbindung mit Schraubenkronen 823ff. 
- Vorbereitung der Zahne 798. 
Stiftverankerung 379. 
- von Porzellanstiicken an Metallplatten 933. 
Stiftzahn 294, 454, 491ff. 
- Arten 491. 
- Aufbau des Kronenkorpers 515. 
- Befestigung des 537. 
- - der Porzellanfront 516, 519, 520. 
- Definition 491. 
- einfacher 493ff. 
- - Abdruck iiir 498. 
- - Herstellung 493. 
- - Indikation 493. 
- Entfernung des 539. 
- Ersatz der Porzellanfront 540, 541. 
- Herausnahme des 539. 
- aus Kautschuk 532. 
- aus Porzellan 876. 
- Reparatur des 538, 539. 
- mit Wurzelring (Richmondkrone), All-

gemeines 499. 
- aus Zinn 530, 531, 532. 
Stiftzangen 453. 
Stirn bander, in der Gesichtsprothetik 947. 
Stirnbein 319. 
Stoffbii.nder, fleischfarbene 947. 
Stomatitis und Celluloid 77. 
- und Zinnober 66. 
Stopfen des Kautschuks 421-424. 
- des ObturatorkloBes 845. 
Strahlungsgesetz 867. 
Streckzange 29. 
Strehler 38. 
Streuborax 100. 
Stiitzapparat nach Smith 834. 
Stiitzapparate, allgemeine Grundsii.tze fiir die 

Konstruktion 780. 
- mit Porzellanfronten 827. 
Stiitz biigel 822. 
Stiitzschiene 607. 
- nach Grieves 835, 836. 
Stiitzschienen, in Verbindung mit Briicken-

arbeiten 825ff. 
- - mit herausnehmbaren Prothesen 833. 
Stiitzung der Front- und Backenzahne 822. 
- gelockerter Zahne 776. 
Stiitzverfahren, Einteilung der 761. 
- unter Erhaltung der Vitalitat der Zahne 

783. 
Stufenkrone 483. 
Stumpfpra.paration 482, 483. 
- fiir Fensterporzellanmantelkrone 899. 

Stumpfpraparation, Frage der Schmelzent-
fernung 466. 

- fiir Jacketkrone 880, 881, 882, 883. 
- - Ana.sthesie 882. 
- - Anlage der Schulter 882. 
- fiir Kronenarbeit 449, 455, 458, 459, 462 

bis 466. 
- fiir Logankrone 534. 
- fiir Richmondkrone 501, 502. 
- fiir schulterlose Porzellanmantelkrone 900, 

901. 
- Schutz der perimargina.len Gewebe 883. 
- fiir Stiftkrone mit ogivaler Wurzelkappe 

514. 
- fiir "verdeckte Richmondkrone" 513. 
Sublimat 60. 
- zur Sterilisation plastischer Abdruck

masse 60. 
Subluxation des Unterkiefers, Behandlung 

der 61. 
Substitutionsvorgang und Vulkanisation 68. 
Sudvergoldung 35, 36. 
Suersen-Obturator 845. 
Sulcus mylohyoideus 317. 
Synthetischer Kautschuk 75. 

TabakgenuB und Farbenempfindung 888. 
Tafelwaage 35. 
Talatta-Abdruckmasse 57. 
Talkum 57, 132, 253, 255. 
- chemische Zusammensetzung 57. 
- in Einbettungsmasse 102. 
- in der Keramik 918. 
- im Modellierwachs 58. 
- in der Stentsmasse 109. 
Tantalpolierer 881. 
Tasterzirkel 44. 
Technische Einrichtung I-50. 
Teilprothesen, Verankerung 364. 
Teleskopkrone 711. 
Temper,afarben zum Bemalen des Celluloids 

953. 
Temperament 143. 
Temperamentformen der Zahne 143. 
Temperatur 53, 68, no, 856, 866. 
- und Druckhohe 68. 
- thermoelektrische Messung der 867. 
Temperaturerhohung, bei Erstarrung von 

Gips 110. 
Temperaturmessung beim Porzellanbrennen 

866. 
Temperatursteigerung bei Gipsabbindung, 

Beeinflussung der 53. 
Temperaturwechsel, plotzlicher, Widerstands-

fahigkeit gegen 856. 
de Terra-Zahn 152. 
- bei Briickenarbeit 650. 
- Verarbeitung 529, 530, 650. 
Terpentin zum Losen von Guttapercha 60. 
- zum Verdiinnen der Porzellanfarben 873. 
- im Modellierwachs 58. 
Testplatte nach Riechelmann 723, 727. 
Tetrachlorkohlenstoff, Verhalten zum Kaut-

schuk 75. 
Tetramethylerythren zur Herstellung syn

thetischen Kautschuks 76. 
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Thermoelemente 867ff. 
Thermometer 42. 
Thimbles 627. 
Thoroxyd, als Isolator 4. 
Thymol 60. 
- "in Guttapercha 61. 
- Loslichkeit 60. 
Thymollosung zur Desinfektion plastischer 

Abdruckmassen 60. 
Tierzahne 134, 135. 
"Timer" 861. 
Titan 139, 140, 854, 859. 

Trubyte-Artikulator, Offnungsachse des 18\). 
- als Scharnierartikulator 205. 
- Verwendung 205. 
- Verwendungsmoglichkeiten 209. 
Triibungsmittel fiir Porzellan 859. 
Truemanschiene 787, 788, 789, 790. 
Tubenwiilste, Abformen der 844. 
Tuberculum 171. 
Tumorexstirpation, Deckung der Gewebs

defekte 870. 
Typenmetalle, Zusammemetzung 128. 

- in der Keramik 859. Udo-Ofen 866. 
Titanoxyd, als Farbemittel 140, 859. UberbiB 176, 177. 
- chemische Zusammensetzung 854. -- der Frontzahne 233. 

Ton 853, 854, 945. - Neigung des 234. 
Tombak 91. 1- MeBinstrument fiir 233. 

- Eigenschaften bei hoheren Temperaturen - der Schneidezahne und Hohe des Alveo-
854. larrandes 177. 

- Entstehung des 853. - - Druckkomponenten bei 176. 
- feuedester 7. - Tiefe des 234. 
- plastischer, .Fundorte des 854. ~ Vorragen des 234. 
Tonerde, chemlsche Zusammensetzung 854. Uberkieferbogen 609. 
Tonerdesilikat 139. Ultramarin 956. 
Tonkugeln, in der Keramik 867. - zum Farben von Weichgummi 72. 
Tonsubstanz 853. Umgehungsbiigel584, 587, 588, 590, 594, 599, 
Tonwall, bei Gesichtsprothetik 946. 651. 
Totenwage 35. Universalregistrator,f. Kieferbewegungen 172. 
Tragant 255. Universalzange, technische 452. 
Tra~antli:isung 87:>. Unterfiitterung, fiir Porzellanstiick 932ff. 
- III der Keramlk 875. Unterkiefer 167. 
'l'ragantpulver 431. - Analyse der Bewegungsbahnen 172. 
- bei mangelnder Adhasion der Platten- - Anatomisches 317. . 

prothcse 431. - Bewegungen 172, 336. 
Transparcnz 139, 855, 857. - - der Hauptpunkte 200. 
- in der Gesichtsprothetik 950, 952, 953. - Bewegungsbahn 351. 
- in der Keramik, Erzeugung der 855. Bewegungsbahnen bei Kautatigkeit 172. 
- - - Verringerung der 857. Funktionsabdruck 122. 
- des Porzellans, Beeinflussung der 857. -~ Gestaltung des 321. 
Transplantation 941. - Leerbewegungen 312. 
Transplantat 942. - ~essung der Bewegungen 172,174, 176ff. 
Transversalbiigel 609ff. Qffnungsachse 174. 
- Material fiir 657, 662. - Offnungsbewegung 172. 
de Trey-Zahne 145. - Offnungszentrum 187. 
Tridermalith 951. - Rotationsachsefiir laterale Bewegung 190. 
- in der Gesichtsprothetik 951. - Rotationsachscn 185, 186ff. 
- Modellieren des 951. - Rotationszentren 185. 
- Verarbeitung des 951. Scharnierzentrum 187. 
Triebschnuriibertragung 50. SchlieBungskurve 173. 
Trilbi-Composition 109. SchluBfolgerungen aus der Kenntnis der 
Trilby-Abdruckmasse 57. Rotationsachsen 195. 
Trockenschwindung des Porzellans 853. - Schwingungen des 312. 
Trockensterilisation 109. - Subluxation, Behandlung der 6l. 
Trocknen der plastischen Porzellanmasse - Synthese der Grundbewegungen 197. 

nach A .. Gutowski 920. - 4 Typen nach Kohler 32l. 
Tropfmethode 413, 414, 415, 419, 431, 437. - vertikale Bewegung der Condylen 307. 
- zur Herstellung der Basisflache 413ff. - zahnloser, Bewegungsbahnen 356. 
- Vorteil der 431. - zahnloser und BiBhohe 190. 
- Wert der 414. - - Muskelansatze 316. 
Trubyte-Artikulator 18\), 197,205-212, 2Hl, Unterkieferabdruek 118, 120, 122. 

293. Unterkieferabdruckloffel 112, 113. 
- bei ganzen Prothesen 21o£f. Unterkieferbriicken 595ff. 
- als individueller Artikulator 206. Unterlage, fiir Porzellanbrand 870. 
~- Konstruktion des 206. Unterlippendefekte, prothetische Deckung 
- bei Liickengebissen 209, 210. der 96l. 
- als Mittelwertartikulator 205. l:"ranoxyd, als Farbemittel 140. 
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Vakuum, bei Wirkung der GuBapparate 20. 
Vakuumapparate 24, 25. 
Validol 117. 
- zur Ausschaltung des Brechreizes 117. 
Vanillin, in Abdruckmasse 109. 
Vaseline 944. 
- als 'Isoliermittel 885. 
Veneer-Kronen 632. 
- als Briickenanker 632, 633. 
- Herstellung 632. 
- Zahnprii.paration 632. 
Ventilsaugekammer 401. 
Verankerungsmittelfiir Plattenprothesen 368. 
Verband, fiir· Zahnstumpf 457. 
Verfii.rbungen der Zii.hne, Beseitigung der 880. 
Vergoldungsapparate 35, 36, 37. 
Vernickelung 100. 
VerschluBlaute, Priifung der 851. 
- Schwingungen der 849. 
Versenkbohrer 483. 
- Anwendung 884, 885. 
Versenkkastenkrone nach E. Wiinsche 905. 
Versenkringkrone nach E. Wiinsche 905. 

Vorderzii.hne, Stellungsregeln 267. 
Vorwii.rmen, der Kautschukmuffel 40, 41. 
Vorwii.rmer 26, 27. 
Vulkanisation 42, 43, 67-71, 279. 
- Dauer der 42. 

I - dicker Kautschukplatten 70. 
: - Geschichtliches 67. 
: - im Glycerinbad 68, 70. 
I - des Tridermaliths 951. 
1- Volumenverlust bei 70. 
Vulkanisationszeit 69. 
- und Bruchfestigkeit des Kautschuks 74. 
- des Kautschuks, giinstigste 74. 
Vulkanisationskurven 67. 
Vulkanisator 41. 
- Explosionsgefahr 42, 43. 
Vulkanisieren voluminoser Kautschukstiicke 

845. 
, - def> ObturatorkloBes 844, 845. 
1_ bei Verarbeitung groBerer Porzellanblocke 

927. 

Versilbern, in der Gesichtsprothetik 952. Wachs 58, 59, 108. 
Versteifung der Briickenarbeit, Arten der 608, ~ Abdrucknehmen mit 108. 

609, 613. ! - Ausbriihen des 40. 
Versteifungsbiigel609ff. 660, 661, 742, 743ff., ! -- Eigenschaften 58. 

754, 755, 756, 757. 1- in der Galvanoplastik 952. 
- Material fUr 657, 662. i - fiir Gesichtsabdruck 943, 944. 
Verstiimmelung des Gesichts 941, 948, 950,1- in der Gesichtsprothetik 949. 

954, 957, 958, 959, 960. - Fii.lschungen 58. 
Vertikalbewegung der Condylen 307. - Fii.rbemittel fUr 108. 
Verwitterung 853. - gelbes 58, 59. 
Vielpunktfiihrung am Kaubahntrii.ger. 45. - Gewinnung 58. 
VierpunktfUhrung am Kaubahntrii.ger 45. - Kontraktion des 58, 59. 
Vierpunkt-Kaubahntrii.ger nach Wustrow - Losungsmittel 58. 

348££., 353. - Priifung auf Qualitat 58. 
V~scositii.tsmessungen 75. - Schmelzpunkt 58. 
Vltafacette.152, 963. - spezifisches Gewicht 58. 
----: V ~~~rbeltung 963. - Bestimmung des spezifischen Gewichtes 58. 
Vltahtii.t des Zahnes, Erhaltung der 783f£., - weiBes 58. 

879, 881. - chemische Zusammensetzung 58. 
Vogel 236. Wachsabdruck 302. 
Vokale 849. - Erfinder 302. 
Vollkronen 621. Wachsgemische 58. 
- alsBriickenanker 621ff. Wachsmesser 19. 
- gegossene 482-484. Wachssauger nach Roach 19. 
Vollporzellanbrucke 906. Wachszii.hne in der Keramik 871, 872. 
Voltmeter 868. Wii.rmeleitung, Verbesserung der, am Brenn-
- in der Keramik 867. of en 803. 
Volumen 54, 70, 852, 856. Waagen 35. 
- des Gipses, Beeinflussung des 54. - Geschichtliches 35; 
Volumenabnahme des Porzellans 852. Waldvogel 236. 
VolumenvergroBerung bei TemperaturerhO- Walkersche Condylenbewegung 212. 

hung 856. WalroBzii.hne 136. 
Volumenverlust bei Vulkanisation 70. Walzwerke 8, 10. 
Volumenverminderung bei Temperaturerho- - Geschichtliches iiber 8. 

hung 856. Wange, Schutz der 462. 
VorbiB 176, 183, 194, 195, 196, 228, 229. Wangendruck 403, 404. 
- Aufstellen der Zii.hne bei 291. Wangendruckvorrichtungen, in der Platten-
- BiBtiefe des 232. prothetik 403. 
- Messung der Kieferbewegungen 176, 183. Wangenschiitzer nach Lickteig 462. 
VorbiBfacetten, der Molaren 197. Wii.rmeausdehnungskoeffizient der geschmol-
VorbiBstellung 253. . zenen Kieselsii.ure 856. 
Vorderzii.hne, Aufstellen der 278. i Warmwasserleitung im Laboratorium 3. 
- Auswahl der 263, .264. I Warzen, Nachahmung der 955. 
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Wasser, zum Anriihren des Gipses no. ' Wismut, Auskrystallisieren des 78. 
- destilliertes, in der Keramik 875. - Eigenschaften 128. 
- - beim VergoldungsprozeLl 36, 37. , EinfluLl auf Legierungen 129. 
- Verhalten zum Rohkautschuk 75. - Schmelzpunkt 128. 
Wasserbad, in der Gesichtsprothetik 956. I - Schmelzpunktserniedrigung durch 874. 
Wasserdampf, Sehidliehkeit des 3. - Vorkommen 128. 
Wasserdampfdruek, zum GieLlen 21, 22. Wismuterze 128. 
Wasserglas 56, 126. Wismutglanz 128. 
- zum Harten des Gipsmodells 126. Wismutoeker 128. 
- als Separationsmittel 56. Witkowskyschiene, Anfertigung 787. 
Wasserleitung 3. Witterung und Gesichtsprothese 946. 
- im Laboratorium 3. Wolfsrachen 840, 841ff. 
Wasserspender, automatischer 882. Wollkegel 46. 
Wasserstoffsuperoxyd zum Goldnachweis 84. Wollra.der 46. 
- zur Feingoldgewinnung 83. Woodmetall 96, 97, 129, 131. 
Wasserstrahlgeblase 6. - Zusammensetzung 131. 
Wasserstrom, zirkulierender, als Pyrometer Wiirgbewegungen 843. 

867. - Beseitigung der 843. 
Wattefasern, im Abdruckgips 55. - Ursachen 843. 
Wattepackchen, zum Hohlstopfen von Kaut- Wtirgen 843. 

sehuk 844, 845. I Wunderzahnmasehine 770. 
Weehselstrom, in der Keramik 863. Wundheilung und Immediatprothesen 438. 
Weichgummi 71, 72. 'Wundrose, Gefahren der 942. 
- Eigenschaften 72. ' Wundverband 457. 
- Elastizitat 72. Wurzelbandkrone, zerlegbare 668f£', 671. 
- Fa.rbemittel fUr 72. Wurzelbehandlung 798, 799, 800. 
- Oxydationsgefahr 73. Wurzelfrase 495. 
- Zusammensetzung 72. Wurzelfilllung 800. 
Weiehgummimodell, in der Plattenprothetik ' Wurzelgestell 497, 499. 

386. I - filr einfachen Stiftzahn 497. 
Weichkautschuk, Bemalung des 953. - gegossenes 513. 
- in der Gesichtsprothetik 953. - fllr Richmondkrone 499, 507. 
Weich16tcn, Liitmittel fiir 101. Wurzelhaut 573. 
Weichlote 101, 128. - und Brilckenarbeit 573. 
- Zusammensetzung 128. - Untersuchung der 573. 
Weichporzellane 857, 859. Wurzelhobel 495. 
- Zusammen&etzung 857. Wurzelkanale, Sagittal- und Frontalschnitte 
Weichteile, kiinstliche Perforation in der Ge- 502, 503. 

sichtsprothetik 948. Wurzelkappen ftir Riehmondkronen 510. 
Weisheitszahne 273. - mit gegossenem Zapfen 512. 
- als Briickentrager 576. Wurzelquerschnitt, Formung des 501. 
WeiLlguLl 91. Wurzelringe 508, 879. 
WeiLlmetall 128. - Herstellung der 508. 
- Zusammensetzung 128. - Vermeidung der 879. 
Welkesche Masse fur Gesichtsprothesen 952. Wurzelstifte 510. 
Welle, biegsame 49. - Einliiten der 511. 
Wesen, angstliches 840. - Formen der 510. 
White ball clay 854. - gegossene 512. 
Whiteleys body, Eigensehaften 859. - MaLle fur 497, 505, 510, 720, 722. 
Whites inlay, Eigenschaften 859. - Material fiir 497, 627. 
Whites Modelling Composition 109. - aus Platingold 885. 
S. S. White-Ofen, Handhabung des 865. - Starke der 625. 
Whitesche Zange 491. Wurzelumfang, Messen des 466. 
Widerstand, im elektrischen Brennofen 863. 
Widerstandsfahigkeit, des Porzellans 857. 
Widerstandsmessung 867. 
- am Pyrometer 867. 
Widerstandsthermometer 867. 
Wiederkaucr 167, 168, 169, 198. 
- Kiefergelenk der 167. 
Wimpern, kiinstliche, Befestigung der 961. 
Wiplametall 453. 
- in der Gesichtsprothetik 951, 952. 
- bei Kronenarbeiten 453. 
Wirbeltiere, Bau der 167. 
Wi smut 128, 129. 

Za.hne, Aufgabe der 165. 
- Aufstellen der 264ff. 291, 294, 295, 296. 
- - nach Tench 266. 
- auswcchselbarc 526. 
- Bewegungen der 217ff. 
- fur Continous-gum-Arbeiten 9}3. 
- Facettenarten der 197, 199, 220, 223, 

224. 
- frakturierte 485. 
- kunstliche 134. 
- - Arten der 145. 



1006 Sachverzeichnis. 

Zahne, kiinstliche, Aufstellen der 264-278, Zahnfleisch, kiinstliches, aus Porzellan 858. 
687. - Schutz des, bei Stumpfpraparation 883. 

- - Auswahl 262, 263, 264, 677, 678. - Zuriickdrangen des 505, 883, 902. 
- - Bearbeitung der 156-161. Zahnfleischblocke, Herstellung von 935. 
- - Befestigung der 426, 427, 428. - - in einem Brand 925. 
- - im Briickenkorper 644f£. - Verarbeitung 358. 
- - fUr Continous-gum-Arbeit 913. Zahnfleischerkrankung, Therapie der 777, 
- - Farbemittel 139, 141. 779, 780. 
- - Form der 241, 242. Zahnfleischfarbe, Aufbrennen def 923. 
~ - - und Funktion 241, 242-248. - Auftragen der 923. 
- - Geschichtliches 135, 136. - Nachahmung der 156. 
- - Indikation fUr keramische Zwecke 871. Zahnfleischtasche 449. 
-- - in der Keramik 871. - Tiefe der 459. 
- - fiir KreuzbiB 247. Zahnfleischzahne 153, 357, 358, 647. 
-- - Loten der 427. - Bearbeitung der 158. 
- - Malen der 155. -'-- Einsetzen der 829, 830. 
- - Montieren der, bei Continous-gum- - Loten der 427. 

- Arbeit 914. - an Metallbasisflachen 367. 
- - Normaltypen 870. Zahnformen 263. 
- - neues Prinzip der Wirksamkeit 243ff. Zahngarnituren 154, 163, 164. 
- - als Provisorium 507. ZahngroBe 257. 
- - selbstgebrannte 871, 872, 873. Zahnhalter 157. 
- - Verankerung in Plattenprothesc 363. Zahnhals, freiliegend 457. 
- - verschiedene Stellungen 222. Zahnhocker, Hohe der, und Schneidezahn-
- ~ Weltproduktion 161. bahn 195. 
- natiirliche 167. Zahnkurve 272, 273. 
- - Abnutzung 239. Zahnlockerung 595, 596, 776ff. 
- - Belastung der 582. - Grad der 779. 
- - BelastungsgroBe 305. - und Stiitzschiene 797. 
- - Belastungsmoglichkeit 313. - Ursachen 776. 
- - als Briickentrager 576, 577. Zahnliicke, provisorischer VerschluB der 506, 
- - Form 224, 227, 459. 507. 
- - - und Funktion 224. Zahnprothese, zur Befestigung der Gesiehts-
- - Funktion 224. prothese 947, 948. 
- - Funktionsradius 314. Zahnpulpa und Briickenarbeit 572. 
- - Messung der Bewegung 341. - Feststellung der Ausdehnung 881. 
- - ~tellung der 227, 228. - Irritation der 482. 
- - Uberlastung 313. - Verhalten der unteren Porzellanmantel-
.- - Verlust der, und Kaubewegungsbahn krone 903. 

336. - Vermeidl;lp.g von Reizungen 886,889,890. 
- - WertgroBe der 304. - - der Uberhitzung bei Stumpfprapa-
- - Wirkungsweise der 235. ration 882. 
- aus Perlmutter 137. - Wert des Rontgenbildes 881. 
- aus Porzellan 137, 138. I Zahnpulpanekrose unter PorzeHanmantel-
- Propulsionsfacetten 223. krone 903. 
- SteHung in Zahnreihe 227. IZahnreihen, Form der 224, 225. 
Zahneknirschen 613. i - und Fiihrung der Kaubewegung 336. 
Zahnarzt, guter 840. 1 Zahnreinigungsinstrumente 778. 
Zahndurchbruch 449. \ Zahnschienung 776ff. 
Zahnersatz, Funktionstiichtigkeit 223. ! - Indikation der 779. 
- partieller 210, 249, 294, 447ff., 544££. '1- Wert der 397. 
- totaler 195, 196, 216, 217, 218, 223, 230, _ Zahnschmelz, Abschleifen des 471, 475. 

239, 241, 264, 265-278, 616f£., 928ff. 1- Entfernung des 482. 
- - BiBnahme 249, 638f£. 1_ Glatten des 50. 
- - bei KreuzbiB 248. 1- kiinstlicher, Zusammensetzung 141. 
- Verankerungsmoglichkeiten 905. I Zahnschmelzersatz, kiinstlicher 937, 938. 
- vollsta.ndiger, Arbeitsgang der Herstellung . Zahnstellung, Erzielung der kiinstlerischen 

249f£., 616ff., 928ff. I 278. 
Zahnersatztechnik, Geschichtliches 135, 136 .. - Regulierung der 782, 783. 
Zahnfacettenneigung 292, 294. Zahnstifte 144, 145. 
Zahnfacherkrankung und Briickenarbeit 574, - Biegen der 157. 

575. - Einbrennen der 144, 145. 
Zahnfarbe, Auswahl der 263. - Formen 144. 
- Veranderung beim BrennprozeB 871. - Material fiir 144, 145. 
Zahnfleisch, kiinstliches 357. Zahnstiitzapparate, Einteilung der 781. 
- - Herstellung granulierten Aussehens 924. Zahnstiitzung 776 ff. 
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Zahnstumpf, Formung fUr Kronenarbeit 459. Zinkoxyd 95. 
- Herrichtung fiir Kronenarbeit 455ff. - als Farbemittel 140. 
Zahnstumpfmodell, Herstellung des 890ff. - zum Farben von Weichgummi 72. 
- Material fUr 891, 892. - im Kautschuk 66. 
Zahntechnische Einrichtung 1-50. - in der Guttapercha 61. 
- Instrumente 4-50. Zinkspat 95. 
Zahntypen 143, 144, ] 62, 163, 164, 263. Zinkstanze 12, 13. 
- Ausgestaltung der 144. ZinkweiB 95. 
- nach Williams 143, 144, 263. Zinn 94, 127. 
Zahnwurzeln, Bau der 493, 494. - fUr Abdruckloffel 115. 
- Belastungsmoglichkeit 578. i - Auskrystallisieren des 78. 
-- Entfernung der 84-0. '- chemische Eigenschaften 94. 
- Herrichtung fUr einfachen Stiftzahn 4-95. - Dehnbarkeit 94 . 

. - und Plattenprothese 323. - Geschichtliches 96. 
- aus Porzellan 154. - Gewinnung 94. 
-- Sagittal- und Frontalschnitte 502, 503. I - GieBbarkeit 94. 
- Untersuchung der 572ff. i - GieBen des. 405, 531. 
- Verhalten unter Plattenprothcse 323. 1- zur Herstellung von Metallmodellen 127. 
- Verstarkung 500. 1- in der Keramik 859. 
-- Vorbereitung fiir Kronenarbeit 449. . - Losungsmittel 94. 
- Wandstii.rke der 720, 722. . - physikalische Eigenschaften 94. 
- Wiederaufbau der 500. - Schmelzpunkt 94. 
Zahnzwischenraume, aus Porzellan 359. - spezifisches Gewicht 94. 
- - von S. S. White 359. - Vorkommen 94. 
Zangen 28, 29, 30, 32. Zinnbasis, Herstellung der 405. 
- zum Biegen der Zahnstifte 30. - Indikation der 405. 
- Geschichtliches 28. Zinnbasisflache, Befestigung der Zahne 426. 
- zum Strecken von Draht 29. Zinnerz 127. 
- nach White 491. Zinnfolie 4-82, 483, 872. 
Zangengriffe 28. - als Isoliermittel in der Keramik 920, 931. 
Zangenmaul 28. - zum Schutz der Bemalung von Gesiehts-
Zaponlack, in der Gesichtsprothetik 951. prothesen 953. 
Zement, zum Einsetzen der Jacketkrone - Starke der 128. 

899. Zinngeschrei 94. 
Zementbefestigung von Kronen 489. ZinnguB 94. 
Zenit-Abdruckmasse 57. Zinnkies, Vorkommen 127. 
ZentralbiB, Definition 166. Zinnkrankheit 94. 
Zentrifugalkraft, bei Wirkung der GuBappa- Zinnlegierungen 94. 

rate 20. Zinnober 58, 59, 66. 
Ziehbank 10. - zum Farben von Weichgummi 72. 
Ziehbarkeit der Metalle 80. - im Kautschuk 66. 
Zieheisen 9, 479. - imModellierwachs 58. 
- Geschichtliches 9. - und Stomatitiden 66. 
Ziehen von Draht 9. Zinnoxyd als Farbungsmittel 859. 
- von Hiilsen 16. Zinnpulver, beim Abdrucknehmen mit pla-
Ziehzange 9, 10. stischer Masse 109. 
Zink 95, 127. Zinn-Silberamalgam 90. 
- Auskrystallisieren des 95. Zinnstein, Lagerstatten 94. 
- chemische Eigenschaften 95, 127. Zinnstiftzahn 531, 532. 
- Gewinnung 95. Zitronensaurc 100. 
-- zur Herstellung von Metallmodellen 127. - als Lotmittel 100. 
- physikalische Eigenschaften 95. Zucker, Kraft zum Kauen des 904. 
- Schmelzpunkt 95. Zugfestigkeit der Metalle 80. 
- spezifisches Gewicht 95. Zungenhaltcr 808. 
- beim Stanzverfahren 324. Zungen- und Wangenschiitzer nach Schro-
- beim VergoldungsprozeB 36. der 463. 
- Vorkommen 95. Zwanzigmarkstiick, Gewicht 85. 
Zink-Blei-Stanzen-Methode 324. - Zusammensetzung 85. 
Zinkblende 95, 127. Zwickzange 30. 
Zinkcarbonat 95. ZwischenbiB, Definition 166. 
Zinkerze 95. Zwischenscheibe, bei abnehmbaren Briicken 
Zinklot 87. 738. 
Zinkmineralien 92. - nach Riechel mann, Zweck der 738, 739. 
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