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2. 

U b e r  e i n e n  F o r t s a t z  des C h i a s m a  nervi optici. 
Von 

Kar l  R e i t m a n n ,  Wien. 

(Hierzu 2 Abbildungen im Text.) 

Anlgl~lich der Prgparation yon Gehirnen ffir das Handmnseum des 
Institutes land ich an einem Chiasma nervi optici eines erwachsener~ 
Menschen einen Fortsatz, der links yon der Medianebene aus dessen vor- 
derem Winkel hervorging (Fig. 1). Dieser Fortsatz besitzt eine Lgnge yea 
circa 6 ram, ist kegelf6rmig, hebt sich bereits in der Mitte des Chiasmas, 

Fig. 1. 

Chiasmaregion in Originalgrg6e. hn vorderen Chiasmawinkel der Fortsatz, 
yon dessert 8pitze ein in der Zeichnung etwas dunkler gehaltener Streif Pia 
aug den Gyrus rectus sinister hintiberziebt. Neben den beiden Schenkela 
des hinteren Chiasmawinkels treten beiderseits zwei kleine Erhabenheiten 
deutlich hervor - -  Emminentiae laterales bypencephali und tubera extrema 

tuberis. 

welches stark fiber die Norm verbreitert erscbeint, als eine deufliche 
VorwSlbung seiner ventralen Fl~tcbe yon diesem ab; mil3t an seiner Basis 
circa 2 mm ira Durchmesser nnd ziebt dann, sich in seinem ersten Drittel 
bedeutend verjfingend~ weiter nach vorne. In seinem weiteren Verlau~e wit4 
er kaum dfinner, schwillt dann noch ganz wenig an, und endet, wie 
Lnpenbetrachtung zeigt~ in einige kleine kolbenfSrmige Anschwellungen 
ausgehend. Der ganze Fortsatz ist wie das Chiasma selbst yon einer 
dieken leptomeningealen Hil]le bekleidet, yon welcher sich ein Strei~ aid 
die den Gyrus rectus sinister bekleidende Pia ~ortsetzt. Gleichzeitig 
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~anden sich an demselben Objekte die yon Re tz ius  (6) als emminent~ae 
]aterales hypencephali and tubera extrema tuberis bezeichneten HScker 
sehr schSn ausgebildet. 

Die Durchsich~ der mir zug~ng]ichen Literatur ergab nur einen 
einzigen ~hn]ichen von T s e h a u s s o w  (4) publizierten Fall. In diesem war 
das makroskopische Bild dem oben beschriebenen iihnlich~ nur scheint 
dieses ,Nebeni~stehen des Sehnerven", wie er es nennt, etwas ktirzer and 
dicker gewesen zu sein. Auf Grand der mikroskopischen Untersuchnng 
des Pr~parates, dessen histologisehe Verwertbarkeit durch li~ngeres Liegen 
in Spiritus wesentlich gelitten hatte, glaubt T s c h a u s s o w  diesen Fall 
dm'ch eine versti~rkte Entwicklung der von ihm beobachteten und be- 
schriebeneu inneren ungekreuzten Bfindel, welche bei aasgesprochener 
Richtung zur Mittellinie vom hinteren zum vorderen Rande des Chiasmas 
ziehen sollen, erkl~ren zu kSnnen. 

In meinem Fall war das Gehirn ira hiesigen patho]ogisch-anatomischen 
Institut heransgenommen und in verh~ltnism~il~ig frischem Zustande in 
circa 50/o w~sserige FormalinlSsung eingeleg~ worden, so da6 einer wei- 
teren histo]ogischen Untersachung nichts im Wege stand. Die betreffende 
Gegend des Gehirns wurde entsprechend vorbehandelt in Celloidin ein- 
gebettet and in Serie geschnitten. Die Schnitte warden zum grSl~ten Teile 
nach Pal-Weigert gef~rbt; gleichzeitig wurde darch Nachf~rbung mit 
Csokors  Alauncochenille so welt wie mSglich eine Zellf~trbung zu er- 
zielen gesucht; doch kam ffir einzelne Sehnitte auch Hamatoxy]in-Eosin 
~nd K u l t s c h i t z k y s  Gliamethode zur Anwendung. 

Die Durchsicht der Schnittpr~parate ergibt als einen weiteren Beitrag 
zur Kenntnis der ~ul]eren Gestalt des Fortsatzes~ dal3 dieser aaf dem 
Querschnitte an der Basis rand, dann ]i~ngsoval, spiiter wieder rand ist, 
and schliel]lich an seiner Endanschwellung queroval wird. Die Spitze 
se]bst 15st sich in fiinf kolbige Anschwellungen anf. ~[hnliche halbkugelige 
bis nahezu k~gelige Auftreibungen ilnden sich in geringer Zahl seit]ich 
am Fortsatze. 

Was den histologischen Aufbau desselben anlangt, so ist eine 
nervenfaserige Markschichte and eine Rindenschiehte zu unterscheiden. 
A n  nach Kul~sch i t zkys  Gliamethode gef~rbten Priiparaten erscheiat 
erstere hellgelb, die Rinde rSflich braungelb, fast ebenso wie die Grol]- 
hirminde. Die Zellkerne liegen ziemlich zal~lreich an der Grenze beider 
Schichten w~hrend diese selbst solche nur in geringerer Anzahl besitzen. 
Sie gehSren zum Teile dem Stiitzgewebe an, der andere Tell, deren zu- 
gehSrige Plasmaleiber nicht mit hinreichender Deutlichkeit abgrenzbar sind, 
ist wohl nervSsen Elementen zuzuschreiben. Es ist daher anch der 
Rindenschicht nervSse Natur zuzusprechen, and dies amsomehr, als man 
auch mitunter feine Nervenfasern yon dort her ihren Ursprung nehmen 
sieht. Am st~rksten ist sie an den Aaftreibungen seit]ich nnd an der 
Spitze entwickelt. 

Betraehtet man einen Qtterschnitt aus der vordersten Gegend des 



173 

Fortsatzes, so erscheinen vor allem einige tier Endanschwellungen ge- 
troffen; eine Anzahl kleiner Arterien tritt durch die yon ihnen frei- 
gelassenen Spalten und Schlingt sich um sie herum. Nur eine einzige 
yon ersteren und zwar die am meisten ]inks gelegene, zeigt bereits eine 
Anzatfl parellel geriehteter Nervenfasern, w~hrend die fibrigen noch ganz 
aus der oben beschriebenen Rindensehichte gebildet werden. Ihrem Quer- 
schnitte naeh sind sie mehr oder weniger unregelmiil~ig oder queroval. 
Selbst auf sp~teren Schnitten, auf welchen die Knppen bereits zum grS]]ten 
Tell vereinigt erscheinen, fiihrt blol~ die linke noch getremlte Nervenfasern. 
Erst nach Versehmelzung dieser mit den iibrigen finden sich am ganzen 
Querschnitte einze]ne wenige meist der Hauptachse des Fortsatzes ent- 

Fig. 2. 

Sehnitt durch den vorderen Chiasmawinkel, in der Mitre der Beginn des 
Fortsatzes. Vergr. 15faeh. 

sprechend gerichtete Fasern. Gleichzeitig tritt auch eine deutliche Diffe- 
renzierung in eine Mark- and Rindenschichte. in welche sich bier schon 
manche feine Nervenfasern verfolgen ]assen, ein. Welter nach rfickwiirts 
nimmt die Fasermasse deu~lich zu, die Fasern ordnen sich zu einzelnen 
Bfindeln, die meist spitzwinkelig gerichtet sind; doch ist bier eine Uber- 
kreuzung nirgends deutlich nachweisbar. Weiter gegen die Mitre zu er- 
scheint der Fortsatz dutch ein dorsalher einspringendes Bindegewebseptum 
teilweise getrennt, soda~ eine links anni~hernd runde und eine schief 
ovale rechte H~tlfte, zwischen welch beiden ventral eine breite Verbindung 
besteht, zustande kommt. Links erscheinen die Fasern fast a]]e am 
Querschnitte getroffen, w~hrend sie reehts als ein geschlossenes Biindel 
in sehiefer Richtung naeh vorne ziehen. Gegen das hintere Drittel des 
Fortsatzes zu greift eine immer grSi]ere Komplikation im Aufbaue P]atz. 
An verschiedenen Stellen der Peripherie springen verschieden tier Septen 
ein, der Verlauf der einzelnen Bfindel ist ein iiulterst mannigfaltiger, halb- 
kugelfSrmige Auftreibungen des Fortsatzes, in welcher dfinne Nervenfaser- 
bfindel hineinziehen und dort vielleicht ihren Ursprung nehmen, treten 
hie and da auf. 0fter nimmt man aueh eilm deufliche Uberkreuzung am 
Biindel wahr. An Querschnitten nahe der Ursprungsstelle am Chiasma 
sieht man eine diehte, ann~hernd gleichgerichtete Fasermasse, die vor- 
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wiegend aus dem inneren ~nteren Quadranten des Nervas opticus vom 
Chiasma her ihren Urspmng nimmt, Sf6rmig gebogen in den dorsalen 
Tell des Fortsatzes eingehen und sieh bier nnter sehr spitzem Winkel mit 
der der Gegenseite kreuzen. Anderseits strahlen aus dem untersten Tell 
des Fortsatzes daselbst sich fiberkreuzende Fasern beiderseits in den 
inneren oberen Quadranten des Nervus opticus ein, in welehem sie sich 
<lurch ein st~rkeres bindegewebiges Septum yon den fibrigen getrennt eine 
Strecke weiter peripherw~rts verfolgen lassen. Ferner tritt in den Fort- 
satz ein Bfindel ein, alas nahe der hinteren Peripherie des Chiasmas aus 
dessen reehter Sei~e seinen Ursprung nimmt und durch eine eigene 
Rindenschichte isoliel~ die Mitte kreuzt. Diese Fasem kSnnen ziemlich 
welt axial gerichtet im Fortsatze se]bst verfolgt werden. In diesem finden 
Mch auch in verschiedenen HShen Sehlingenbfldungen, in welchen die ein- 
gestrah]ten Fasem sich schichtenweise fiberkreuzen und dann wieder central- 
w~rts nmkehren, ein Verhalten, das sieh im ganzen ersten Drittel des 
Fortsatzes deutlich beobaeMen l~l]t. Doeh macht aueh die Verfolgbarkeit 
einzelner feiner Fasern in die Rindenschieht nnd nicht minder alas Auf- 
treten von feinen Faserzfigen in den endst~ndigen und seitlichen Auf- 
~reibungen den Ursprung eines Teiles der Fasern aus dem Fortsatze selbst 
wahrscheinlich. Chiasma, nervus und tractus opticus erweisen sieh sonst 
wie das ~ibrige Gehirn normal. 

Die Frage nach der Deutung dieses Gebildes vermag durch den 
histologischen Befund keine ausreichende Beantwortung erfahren; da uns 
hierbei auch noch die Entwicklungsgeschiehte und die verg]eichende Ana- 
tomie hier~r keinen Fingerzeig zu geben vermag, mug sie vorderhand 
eine offene bleiben. 

Die Emminentia laterales hypencephali und die tubera extrema tuberis 
erseheinen dureh hesonders oberfl~ehliche Lagerung der ihnen zugrunde 
]iegenden Nuclei anteriores et postero-]aterales bedingt, sonst verhalten 
sie sieh den Angaben Lenho s s~ks (1) und Ko e l l ike rs  (2) entsp~eehend. 
Zu bemerken ist blol~, dal3 ieh im Gegenstatze zu deren Beschreibungen 
an meinen Pr~paraten Nervenfasem in den Kernen, wenng]eich auch nur 
in geringer Anzahl, beobachten konnte. 
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