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In der kiirzlich erschienenen Arbeit ,,Die inneren Irissehichten 
tier Hauss~ugetiere" berichtet Klinge(8),  dass er bei Rind, Schaf, 
Ziege und Schwein Verst~rkungen des Dilatator iridis durch Bildung 
yon Einfaltungen und Fortsiitzen der iiusseren Retinalamelle gefun- 
den hat, ~hnlich wie in stark ausgepriigtem Masse H e e r f o r d t  sie 
bei dem Seehund gefunden hat und Grynfe l t t  sie bei dem Delphia 
sah. Kl inge  gibt eine genaue Besehreibung des Aufbaues dieser 
Bildung bei den erw~hnten Haustieren, sowie gewisser Veriinderungen, 
die bei den ~erschiedenen Pupillenstellungen an ihnen nachweisbar 
sind. Er raacht auch einige Angaben fiber den Verlauf dieser Ver- 
st~rkungen, die sich als Leisten priisentieren~ in der Richtung vom 
CiharkSrper nach dem Pupillarrande zu. Diese Angaben kSnnen 
aber nicht den Anspruch aaf Vollst~ndigkeit machen, da dieselben 
nicht dureh Studien an durchgehenden Serien gewonnen sind. Eine 
weitere Liicke in den Untersuehungen ergibt sich daraus, class 
Kl inge  nirgends Andeutungen darfiber macht, aus welchen Teilen 
des ganzen Irisringes er sein Untersuehungsmaterial genommen hat. 
Es fehlen also g~nzlich Angaben darfiber, wie die Verstiirkungsbil- 
dungen des Dflatators in den einzelnen Abschnitten des Xrisringes 
auftreten. Diese Seite der Frage scheint um so mehr einer Berfick- 
sichtigung wert, als wires  bei R.ind~ Schaf und Ziege mit einer aus- 
gesprochen querovalen Pupille zu tun haben. Bei dem Pupillenspiel 
sind bei dieser Gestaltung der Iris haupts~ichlich nur die an den 
Langseiten des pupillaren Querovales gelegenen Teile des Irisringes 
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beteiligt. Nan  muss annehmen, class sieh das funktionelle Verhalten 
im anatomisehen Aufbau widerspiegelt. Fassg man nun mit K l i n g e  
und andern Autoren die Einfaltungen der Dilatatorzellsehieht als 
Verstiirkungsbildung auf, so liegt die Vermuttmg nahe, dass im Gegen- 

satz za den Sehmalseiten die Einfaltungen an den Langseiten stiirker 
ausgepriigt sein werden. Aus diesen Erwiigungen heraus und in der 

Absieht, in diesen Punkten die K l i n g e s e h e  Arbeit zu vervollst~n- 
digen und zu erg~nzen, sind vorliegende Untersuehungen unternommen 
worden. Ieh besehriinkte reich hierbei auf die Iris nut  einer Tier- 
gattung, niimlieh des Sehafes, um naeh reeht vielen Seiten hin die 
Frage mhgliehst eingehend priifen zu khnnen. 

Beztiglieh der L i t e r a t u r  fiber den Dilatator bei S~ugern im atlge- 
meinen und den Leisten des Dilatators im speziellen, kann ich in der 
Hauptsache auf die Ausffihrungen in der Arbeit yon Kl inge  (8) verweisen. 
[eh kann es mir jed0eh nicht versagen~ gewisse Angaben einzdner Autoren~ 
die in engerem Zusammenhang mit meinen Untersuchungen stehen, ein- 
gehender wiederzugeben. 

Heer fo rd t (7 )  behandelt die radiate Faltenbildung an der Innenflaclle 1) 
der Iris und ihre Bedeutung als Verst~irknng des Dilatators am eingehend- 
sten und kritisehsten. Indem er die Kontraktionsfalten als temporgre Bil- 
dnngen aus dem B ereieh der Betrachttmg l~isst~ unterseheidet er zwei 
Formen radii~rer Faltenbildung an der Innenfliiehe der h'is: t. tladi~a'e 
S t r u k t u r f a l t e n  (Sehwatbe): Falten- und Furehenbildnngen an tier Innen- 
flttehe tier Iris, an tier sieh die beiden hinteren Irissehiehten (das sind 
Bruehsehe }Iembran und iiussere Pigmentzellsehieht~ und inhere Pigment. 
sehieht) beteiligen; 2. Di la ta~orle is ten:  das sind Einfaltungen in das 
Irisstroma~ die nur yon der Dilatatoflamelle (Bruehsehe Membran und 
~tussere PigmentzelIsehieht) geblldet werden. 

[Bdm Kaninehen besehrdbt I t ee r fo rd t  noeh eine andere Art yon 
Faltenbildung~ die ieh im Gegensatz zu den bdden oben erwlihnten Bib 
dungen~ die als Einfaltung (in das Stroma hinein) zu denten sind~ als 
Ausfaltung bezeiehnen mhchte. Es sind jene hohen radi~tren Kiimme~ die 
tier Innenfliiehe der h'is aufsitzen und eiliarwarts~ dadureh dass sic mit 
der Vorderflitehe der Ciliarfortsiitze versehmelzen, Anlass geben zu einer 
Nisehenbildung in dem peripheren Teil der hinteren Augenkamme B also in 
dem Raum zwisehen den Ciliarfortsiitzen und der trisinnenfl~tehe. Diese 
Falten haben giN&falls einen Uberzug~ der yon den beiden inneren his- 
s&iehten gebildet wird. Die Dilatatorsehleht ist abet hier nur unvollkommen 
in Muskelzellen umgebildet; infolgedessen kommen diese Falten als Vet- 

~) Bezfiglich der Lagebezeichnungen halte ich reich an die Ausffihrungen 
Z i e t z s chm a n n s (11) im Handbueh der vergleichenden mikroskopischen Anatomie 
tier Haustiere Yon El lenberger .  Innert bzw. aussen heisst demnach dem 
Bulbuszentrum n~her, bzw. weiter yon ihm entfern~ gelegen. 
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st~h'kung des Dilatators kaum in Betracht. H e e r f o r d t  erw/thnt ihr Voi +- 
kommen nur beim Kaninchen.] 

Die radi~iren Strnkturfalten, die erste Form der V.erstiirkung des Dila- 
tators sind i n  ihrem Auftreten an das Vorhandensein der Bruehschen 
Membran gebunden. Sie beginnen als sehr niedrige hinter dem Sphinkter 
gerade an dem 0rte, wo zugleieh die Umbildung der vorderen Epithel- 
schieht in Muskelzellen beginnt. Ausserdem entwickeln sich die radi~iren 
Struktm'falten gerade zu derselben Zeit, da die vordere Epithelsehicht des 
Muse. dilatator pupillae nmgebildet Wird. Ihr Vorkommen erw~ihnt Heer-  
ford t  bet Menseh~ Kaninehen und Kalb nnd meint~ (lass sie wohl bet allen 
hSheren Wirbeltieren zu konstatieren sind. 

Die zweite Form der Verstlirkung des Dilatators ist die Bildung yon 
echten DilatatorfaIten oder Dilatatorleisten. Diese werden atlein durch die 
~iussere Epithelsehicht gebildet, ohne Beteiligung der inneren Pigmentscbieht. 
H e e r f o r d t  stellt sie in Analogie mit den Einfaltungen der epithelialen 
Mnskeln in das Bindegewebe bet den Aktinien. Besonders stark ansgepriigt 
hat er diese Leisten in tier Iris des Seehundes gefunden. D0ch sagt er: 
,,Nach dem Studium der Iris des Seehundes fiihit man sieh iiberzeugt, class 
man aueh in der Iris des Mensehen und des Kaninehens ganz kieine hn- 
dentungen echter Einfaltnng aus tier Tiefe des- radi~iren Irisfalten am deut- 
hehsten in des- Niihe tier Proe. ciliares gesehen hat." Beim Kalbe erwiihnt 
H e e r f o r d t  alas Vorkommen tier eehten Dilatatorfalten nieht, da er dieses 
Tier nieht zum Gegenstand genauerer Untersuehungen naeh dieser Riehtung 
hin gemaeht hat. Er gibt jedoeh yon einem Tangentialsehnitt eine Zeieh- 
nung, allerdings nut bet sehwaeher Yergr(isserung gesehen. Diese l~isst 
unschwer den Schluss zu, class sieh aueh bier Dilatatorleisten vorfinden. 
Bei der Fischotter vermutet H e e r f o r d t  eine 5hnliehe Ausbitdung der Di- 
latatorfalten wie beim Seehund~ da Gr i inhagen (4) auf die gewaltige Ent- 
wicklung des Ditatators bet diesem Tiere zugleieh mit tier beim Seehunde 
hingew~esen hat. 

G r y n f e l t t  (5), der seine Untersuehungen auf zahtreiehe Tiergattungen 
ausgedehnt hat~ erw~ihnt aueh die beiden Formen der Einfaltungen des" Iris- 
innenflSehe: 1. die radiiiren Strukturfhlten~ 2. die eehten Dilatatorfalten, die er 
,plis museulaires" nennt. Ausserdem sprieht er yon Uaebenheiten nnd Aus- 
zaekungen, die rile Bruehsehe Membran h~iufig naeh dem Stroma hin 
zeigt. Ausserordentlieh zahlreich land G r y n f e l t t  die Plis. muse. in der 
Iris des Delphins. Die Einfaltungen stehen hier so dieht nebeneinander~ class 
nur bet starker VergrSsserung die sehmalen Zwischem'~iume des Stromas 
und dtinne Gefiisse zwisehen den einzelnen Plls zu erkennen sind. Bet 
den Hauss~iugetieren~ die G r y n f e l t t  untersueht hat~ ihnd er Plis muscu- 
laires radi~s bet Kaninchen~ Meerschweinehen, l:[und und Sehaf. Ihr ¥or- 
kommen erw~ihnt er nieht bet Rind, Ziege und Sehwein, deren Iris er aueh 
zum Gegenstand seiner Untersuehungen gemaeht hat. Das Verhalten helm 
Schaf besehreibt er genauer und gibt an~ class bet diesem Tiere mehr oder 
weniger fief einschneidende Strukturfalten vorhanden sind~ yon deren Seiten 
der Dilatator plis musculaires, die manehmal verzweigt sein kSnnen~ aus- 
sender. 

Naeh Kl inge  (8) kommen ausser den gewShnliehen Radiiirfalten (Struk- 
27* 
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turfalten), wie sie alle von ihm untersuehten Tiere an der Irisinnenflaehe 
zeigen, Dilatatorleisten bet Rind, Schaf~ Ziege und Sehwein vor. 

Beim Sehwein sind die Ditatatorleisten am kleinsten und nur bet 
Mydfiasis vorhanden. Die dnzelnen Elemente sind nieht in typiseher Falten- 
form geordnet, n~imlich s% dass das Protoplasma mit Kern und Pigment 
naeh innen gelagert ist, w~i,hrend tier kontraktile Teit in der Peripherie 
der Faltung liegt. Vielmehr sind die Zellen bunt dureheinander gelagert. 
Bet Miosis verschwinden die Leisten ganz. 

Starker entwickdt, aber aueh mit derselben Dureheinanderlagerung bet 
wetter Pupille finden sieh die Dilatatorleisten bet Sehaf und Ziege. Bet 
Miosis sollen sie sieh jedoch grossenteils in ganz oder halb gesehlossene 
RShren mit typiseher Faltenlagerung der einzelnen Ditatatorzetlen um- 
wandeln. 

Beim Rinde f~nd Kl inge  ausser stark ausgebiIdeten Strukturfalten 
schon bet Mydriasis typisehe faltenartige Leisten. Bd Miosis s~llen diese 
Leisten mehr oder weniger vollsffindig versehwinden. 

Bezfiglieh des radilh'en Verlaufes der Leisten sagt Kiinge~ dass sie 
pupillenwiirts in den Sphinkter auslaufen und als modifizierte Radi~irfasern 
(Speiehenfhsem) aufge~hsst werden kSnnen. 

Eigene Untersuchungen. 

Unte rsuchungsmate r ia l  und Technik.  

Die Schafhugen, die mir das Material zu mdnen Untersuchungen iie- 
ferten~ warden stets lebenswarm in 10°]o Formalin- (40]0 Formaldehyd-)al- 
kohol (30°/o) fixiert. Damit die Fixafionsfliissigkeit schnetler auf die Iris 
einwirken konnte, eriiffhete ich vorlier das Auge meist durch einen Schnitt 
in der ~l_quatorgegend des Butbus und enffernte die Linse. ttaufig scbnitt 
ich auch die Cornea an, um so (lurch die erSffnete vordere Augenkammer 
die Fixafionsfitissigkeit auf die Iris direkt einwirken zu lassen. Ieh erhielt 
so stets gu¢ fixierte Pr~iparate. Zur Erreiehung der Miosis eser~nisierte ieh 
intra vitam die Augen und fixierte dm'ch schnelles Einlegen in Formalin- 
alkohol nach vorheriger Eriiffnung der vorderen Augenkammero Da es mir 
darauf ankam~ beim Yergleieh der miotisehen mit der mydriafisehen Iris 
genau zu gehen und aueh etwaige individuelle ¥ersehiedenheiten auszu- 
schliessen, so euchre ieh yon demselben Sehafe das eine Auge mit wetter, 
das andere mit eager-Pupille zu erhalten. Zu diesem Zwecke eserinisierte 
ieh das eine Auge etwa eine bis eine halbe Stnnde vor der Sehlaehtung~ 
indem ieh 5fter PhysostigminlSsung eintrliufelte. Naeh der Tiitung, die (lurch 
betaubenden Keulenschlag und Verblutenlassen dureh Halssehnitt wie iibiich 
erfolgte, sehnitt ieh die Augen schnell heraus und fixierte in oben angegebener 
Weise. Ieh er|angte so yon ein und demselben IndMduum zwei Augen mit gut 
ausgepriig~er entgegengesetzter Pupillenstellung. Jeden Irisring~ den ieh zur 
weiteren mikroskopischen Untersuehung benutzte, photographierte (oder zeieh- 
here) ieh in nattirlicher Griisse ab. So war einma;! die Form und Grgsse des Iris- 
ringes und der Pupitle festgelegt~ sodann vermochte ieh in dem Biide mit fie- 
ntigender Genauigkeit die Lage der Sehnitte einzuzeiehnen~ dm'ch die ich den 
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Irisring zur Weiterbehandlnng und mikroskopisehen Untersuchung zerlegte. 
Einzelne Irisringe bettete ich auch ins ganzen in ihrem natiirliehen Zu- 
sammenhang mit Sklera und Cornea in Celloidin ein. Im iibrigen ~,erwandte 
ich zur Einbettnng .ie nach Bediirfhis sowohl Paraffin als auch Celloidin. 
Die Methode war die bei diesen Formen tibIiche. Bei Paraffin sail ieh 
darauf~ die Dauer der Einbettung mSglichst abzukiirzen. Das lange Ver- 
weilen in dem LSsungsmittel des Paraffins wie anch im Thermostaten be- 
eintrachtigt die Sehnittf/ihigkeit des trisgewebes ausserordentlich. Die ein- 
zelnen Teile des Irisringes zerlegte ich auf diese Weise in Serien yon 
Tangential-, Radiar- und Flachschnitte. Die Schnittdicke schwankte bei 
Paraffinschnitten zwischen 5 und 12/% bei den Celloidinschnitten zwischen 
10~ 30 und 50/z, je nach Zweck. Um Schnitte mit und ohne Pigment 
zum VergIeieh nebeneinander zu haben, nahm ich naeh einer bestimmten 
Anzahl yon Sehnitten einen oder mehrere beim Auflegen aus der Serie 
heraus, und unterzog sie der Depigmentation. Ich wandte dieselbe Methode 
wie K l inge  an~ die yon Alex. Atfieri  (1). Dieselbe besteht in der Vor- 
behandlung mit schwacher KaliumpermanganatlSsung und Nachbehandlung 
mit Oxals~tu'e. Ich versuchte auch die Methode yon Gryn fe l t t  und Mes- 
tresat(6),  jedoeh erhielt ich nieht so gnte Resultate damit wie mit der 
ersten Methode. Die Tinktionsf~ihigkeit erseheint mir bei der letzten Me- 
thode starker bedntr~ehtigt zu sein. Die Befestigung tier in Paraffinbandern 
vorliegenden Serien, aus den kleinen Sehnitten yon tiberwiegend binde- 
gewebiger Natur besfehend, hot besondere Sehwierigkeit, zumat wenn de- 
pigmentiert werden sollte. Ieh gelangte zum Ziel mit einer Methode, die 
zuerst yon hp~tthy empfohlen ist (2). Ieh tauehte die Objektfrager mit 
den in der ilbliehen Weise mit Wasser aufgeklebten und gefroekneten 
Paraffinsehnitien in eine diinne (ungefahr 2°[o) CdloidinlSsung und liess 
raseh den t~bersehuss ablaufen. Dann stellte ieh die Objekttrager zum 
Trocknen auf. Man erhalt auf diese Weise einen hautartigen t)berzug yon 
CeUoidin. Zur besseren Befestigang desselben umrandete ich vorher das 
Pr~paratenfeld mit Eiweissglyeerin oder mit Gelatin% die ieh dutch Ein- 
tanehen in FormalinlSsung wie bei der Oltsdlen Anfklebemethode(10) 
unlSslieh gemaeht. Zur Befestigung der Celloidinserien auf den Objekt- 
triigern wandte ieh mit Vorteil die 01tsehe Aufklebemethode (10) an. Zur 
Farbnng wandte ieh in der Itauptsaehe Itamatoxylin oder I-Iamalaun, bei 
pigmenthaltigen Sehnitten Nachfarbung in Eosin, van Gieson und Eisen- 
h~tmatoxylin naeh He idenha in  an. 

Phys io log i schc  Vorbemerkungen .  
Bevor ieh die feineren mikroskopisehen Verhaltnisse im Irisringe des 

Schafes darleg% muss ich auf die grSbere Anatomie und einige damit zu- 
sammenh~ingende physiologische Fragen naher dngehen, soweit sie fiir 
meine Untersuchungen wichtig sind. Iris und Ci|iarkSrper h~ingen anato- 
miseh eng miteinander zusammen. Das Corpus eiliare setzt sich zusammen 
aus dem Orbicu]us eiliari% dem Ciliarmuskel und tier welter corneaw/h'ts ge- 
legenen Ciliarkrone. Die Corona eiliaris besteht wieder aus einem Haupt- 
teil~ namlich der Grundplatte und ihren Anh~ingen~ den Ciliarforts~tzen; 
die Proc. ciliares strahlen yon der ganzen inneren Fl~ehe der ringfSrmigen 
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Grundpiatte his za ihrem corneascitigen Rande hin ab and streben, fret 
itbsr diesen Rand vorspringend und etwas nach innen abgeneigt, dem 
Linsenaquator zu. Der gleiehe eorneaseitige Rand der Grundplatte setzt sich 
in die Iris fort; diese zieht gleiehsam ats Tangents an die Vorderfl~tehe 
tier Linse. Im Meridionalschnitt (Taf. X. Fig. 2--9)  betrachte% tr~igt also 
der eornsaseitige Rand der Grundplatte zwei unglciehlange Gabel~ste, die 
einen spitzen Winket miteinander bilden. Der ~iussere l~tngere Ast ist die 
Iris, der innere kih'zere Ast wird yon den tiber den Rand vorspringenden 
Teilsn der Proc. all. gebildet 

Physiologisch lind fnnktionell aufgefilsst steltt die Iris den Blendapparat 
ftir die Augencamera dar. Vom physiologischen Standpunkte aus mfissen 
wir daher die Iris (d. i. die funktionetle Iris) soweit begrenzen, als sie sieh 
an der VergrSsserung und Verkldnernng der PnpiHe direkt beteitigt Die 
Ciliarforts~itze mit des yon ihnen ausgehenden F~den der Zonula Zinnii 
sind eta TeiI des Aecommodationsapparates der Linse. Die Accommodation 
der Linse und das Pupillenspiel sind aber zwei Funktionen, die unabh~ingig 
voneinander ausgetibt werdcn und ausgetibt werdcn m~ssen. Wie wit nun 
oben sahen, stehen his nnd Ciliarforts.itze anatomiseh in direktem Znsam- 
menhange. Weiterhin ist yon vielen Seiten nacbgswiesen, dass tier Dila- 
tarot peripher nut his zum Scheitst des Iriseiliarfortsatzwinkels reieht. In 
clem yon dieser Stelle peripher gelegenen Teile der Iris sind keinc Ein- 
riehtungen Vorhanden~ die diesen Teil in seiner gadiarbreite verringern 
kfnnten. Abet an& sine Dehnnng dieses Teiles inMge Kontraktion des 
Sphincter Mdis kann nieht erfolgen. Geseh~he die% so warden bet Niosis 
gleiehzsitig die Fiiden tier Zonula Zinnii, die dureh die Proeessus dilates 
mit diessm peripheren Teil der Irls in Vsrbindung stehen, entspannt wer- 
den~ was eine Accommodafions~indsrung der Linse bedeuten wards. Es ist 
aber sine erMesene Tatsacbe, dass Pupitlenspiel und Accommodation volt- 
kommen nnabhi~ngig voneinander vet aids gehem Wenn wit also die 
Grenze tier ,Nnktionellen" his fesflegen wolten, so miissen wir sagen, class 
dieselbe im Scheitel des Winkels zu suchen ist~ tier yon der Iris nnd den 
i~berragenden Teilen der Ciliarfortsatze gebildet wird. Von dieser Stelle an 
his zum Pupillarrande ist die-his fi~r sieh ddmnngs- nnd kontraktions- 
f~big. Wenn wit uns an einem Sehafange ha& vNIiger FreiJegnng der 
vorderen Angenkammsr dnrch Entfernung der Cornea nnd der iiberragen- 
den Teile tier Skiers die Iris betra&ten, so sehen wit, class ihre periphere 
Umrandung bier sin breites eif~rmiges QuerovaI bildet, desssn smmpferer 
Tell nasal liegt (vgl. hierzu und far die folgendsn Ausftihrungen Taft IX, 
Fig. 1). Der Iris mit dieser Umgrenzung m~Sehte ieh die Bezeiehnung ,Schein- 
oder Aussenifis" geben° Anders erscheint die Iris~ wenn wit sic naeh Ent- 
fernung der Linse yon innen betrachtem Wir sehen dain yon tier Sehein- 
iris nm ° einen etwa kreisf6rmigen Aussgnitt, dessert peripherc Umrandnng yon 
den zentralwirts tiberragendcn Spitzen der einen Kranz bildenden 0iiiar- 
fortsEtze gebildet wird. Nun kann man sieh dnreb 1/.adi~rschnitte tiber- 
zeugen~ dass der TN1 der Irisforts~tz% der t~.ber den Schsitetpnnkt .des 
CiliarfbrtsatzMswinkels zentralw~hq:s iiberrag G in allen Teilen des Irisringes 
ungefahr gIeieh lang ist; demna& hat auoh die Grcnzlinie der ,,funktio- 
nellen" Iris, die dnreb die Seheitell?nnkte des Irisciliarfortsatzwinkels geht, 
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Kreisform im Gegensatz zur eifSrmigen Umrandung der Aussen- oder Sehein- 
iris. Zu demselben Resuttat kommt man aueh, wenn man die tiberragenden 
Teile des Ciliarfortsatzkranzes his zu dem Seheitel des Iriseiliarfortsatzwinkels 
mit der Schere abtr~gt. Die Anpassung des Ciliarfortsatzkranzes an die 
kreisf'Srmige Umrandung der Linse ist also nieht dadurch erreicht~ dass der 
fret zentralw~rts vorspringende Tell der Irisforts~itze in einzelnen Parfien 
des Irisringes verl~ngert ist, sondern dadureh, dass die Basis (Abgangs- 
stellen) der Forts~tze in den einzelnen Teilen velsehieden weir zentralw~rts 
auf der Innenfl~tehe der Aussen- oder Scheiniris vorgeschoben wird (vgl. 
Z ie tzsehmann [11]). Am stgrksten ist dies temporal der Fall, we der 
spitzere Tell der eifSrmigen Scheiniris liegt. Die funktionelle Iris stellt 
also einen etwa kreisfSrmigen Aussehnitt aus der ScheiniriS dar. Nach Ab- 
zug dieses Aussehnittes bleibt yon der Seheiniris, deren ~tussere Umrandung 
von den Spatia anguIi iridis nnd den Irisforts~itzen gebildet wird, ein in 
den einzelnen Absehnitten verschieden breiter Ring tibrig~ yon dessen Innen- 
fl~iehe th'oc, all. dem Linsenliquator zustreben. Dieser Tell der Seheiniris 
wird sich also (nach den oben erfolgten anatomiseh-physiologisehen Betrach- 
tungen) nicht an der Verengerung oder Erweiterung der Pupllle aktiv be- 
teiligen kOnnen. Denn im andern Falle wiirde ja ein gegenseitiges Abh~ngig- 
keitsverh~Itnis zwisehen Accommodation und Pupillenspiel bestehen. Wir 
kSnnen diesen fixierten Tell als ,niehtfunktionellen" oder ,ruhenden" Tell 
der Iris der ,funktionellen" Ir is  gegentiberstellen. Der ,ruhende Tell" und 
die ,funktionelle" Iris bilden zusammen die ,Scheim oder Ausseniris". 

(Bet rein physiologiseher Auffassung ohne Riieksieht auf die anatomischen 
Verh~iltnisse, die namentlich auch dureh die Lage der grSsseren GefSss- und 
Nervenst~imme gegeben sind~ miisste man den Tell der Iris~ yon dessert 
Innenfl~iche Ciliarfort~tze abgehen~ dam Aceommodationsapparate~ vielleicht 
der Grundplatte des Ciliark~Jrpers zureehnen. ) 

Betraehten wir jetzt ganz allein die funkt ionel le  Iris, dann wissen 
wir aus dem vorhergehenden, dass ihre periphere Umgrenzung etwa Kreis- 
form hat (Tar. IX~ Fig. 1). Bet Miosis~ also im ausgebreiteten Zustande, 
stellt die funktionelle Iris eine runde Scheibe dar (diese ist natiirlieh nicht 
fiach~ sondern stellt den Mantel eines ganz niedrigen~ mit der Spitze naeh 
aussen gerichteten Kegels dar). Wie die beigegebene Zeichnung (Tar. IX~ 
Fig. 1) zeigt~ ist diese Scheibe nieht direkt in der Mitt% sondern etwas 
ventral und temporal versehoben~ yon einem quergesteltten~ sehmalen Spalt 
mit abgerundeten Enden durchbroehen. Bet Mydriasis sehen wit ein weites 
querovales Loch~ das sic, h desto mehr der Kreisform n~hert~ je starker die 
Dilatation ist. Bet Miosis hat also die Iris dieses rundliche Loeh bis auf 
einen sehmalen Spalt versehlossen~ der aueh hier etwas ~,entral und tem- 
poral yon der Mitre der 0ffnung bet Mydriasis gelegen ist. Die L~inge des 
Spaltes bet Miosis in naso-temporaler Riehtung, also der gr~Jssten Ausdeh- 
nung~ ist nur wenig kleiner als der gleiehe Durehmesser der Pupille bet 
MydlJasis. Hingegen differieren die Durehmesser der beiden PupiUen in 
dorsoventraler Riehtung ausserordentlieh (Tar. IX~ Fig. 1), Zeiehnet man 
sieh die Konturen der funkfionellen Irides desselben Tieres mit entgegen- 
gesetzter Pupillenstellung ineinander ein~ so ist ohne weiteres e~ichtlich, 
dass der Raum, der bet Miosis yon der Iris vorhangartig versehlossen 
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worden ist, dorsal und ventral bedeutend grSsser ist ats nasal und tem- 
poral an den Enden des Spaltes~ und zwar ist die dorsal zu verdeekende 
Flaehe wieder grSsser als die ventrale und die temporale kleiner als die 
nasale. Um einen solehen Versehiuss zu ermSgtiehen, wird zunaehst die 
Iris oben und unten an den beiden Langseiten des miotisehen Pupillen- 
spaltes, eine entspreehend grSssere Quantit~tt yon Stoff zur Entf~ttung des 
Vorhanges zm" Verffigung haben miissen,' als temporal und nasal. Dieser 
ausbreitungsfahige Stoff wird in der gauptsaehe yon dem Stroma iridis 
gebildet~ und so finden wir dieses aueh in fiberwiegender Quanfit~t obea 
und unten angehauft, Bei enger Pupil!e tritt dieses Verhalten anf den 
ersten Bliek ir~ der grossen Breitenausdehnung der Iris an den beiden 
Langseiten des Pupillenspaltes in Erscheinung; bet welter Pupille sehen 
wit namentlieh gut auf Radi~rsehnitten die grosse Mange des Stroma dorsal 
und ventral in di@en Wfilsten zwisehen quer verlaufendeu Furehen zu- 
sammengerafft Die gadiifrsehnitte aus der Gegend der Enden des Pupillar- 
spaltes zeigen dagegen die mydriatisdm Iris mehr keilf~rmig mit glatten 
ausseren nnd inneren Fli~ehenkonturen (Taf. X, Fig." 2--9).  Noeh besser 
erkennbar wird diese ~,ersehiedene Stoffverteilung des Stroma beim Vergleich 
yon Radii~rsehnitten aus den einzelnen Partien you Irides mit weiter nnd 
enger P@ille yon ein und demselben Tiere. Wir sehen hierbei,' dass sieh 
die Radi~trsebnitte aus tier Gegend des nasalen und temporalea Pupillar- 
winkel% bet enger und welter PupiUe temporal fast gar n~eht, nasal ant 
wenig voneinander unterseheiden. Demgegentiber bieten sieh die Untersehiede 
bet Niosis und Mydriasis in den obereu und unteren Teilen iu ohne weiteres 
ersichtlieber Weise dar und zwar sehen wit anch hier~ dass dorsal die 
Dehnung bzw. Kontraktion ausgiebiger ist als ventral. In den dazwisehen 
Iieg'enden Partien ist aatth'lieh gemass der kreisfSrmigen Umrandung der 
Nnktionellen Iris ein altmi~hlieher ~bergang zu konstatierem Es ~st anzu- 
nehmen~ dass nurser diesen stark in die Augen faiienden quantitativen Ver- 
sehiedenheiten aueh qualitative im Anfbau des bindegewebigen Strnmas vor- 
handen rein werden, die in den oberen und unteren Tdlen eine leiehtere 
und au@ebigere Raffung bzw. Dehnung des Stromas ermggliehen, Ein 
histolegiseher, einwandfreier Beweis hierftir kSnnte nnr auf Cdrund ein- 
gehender spezieller Untersuehm?gen erbraeht werden. Sieher aber ist es~ 
class dutch eine gewisse Anordnung und Lagerung der muskulgsen Eb- 
mente der Iris namenttieh des Diiatators alas dlesen ale Nedium dienm~de 
Stroma in den Sdtenteilen der Iris,' am meisten am temporalen Winkel, des 
Pupillenspaltes einen strafferen 0harakter erhNt als oben and unten. (Das 
u~here fiber diesen Punk~ finde~ rich in dem mikroskopisehen Teile der 
Arbeit.) t{ierin l~tsst sieh sehon dan Zusammenwh'ken des passiven Teites 
der Iris, des bindegewebigen Stroma% mit dem aktiven, oder muskulSsen 
dureh Sphlnkter und Dilatator gegebenen Tell erkennen. 

Wir sind so yon dem mehr passiven Teile des Irisblendapparate% der 
zan~chs~ grnndlegend far dan Zustandekommen tier querovaten bzw. spalt- 
f6rmigen Pttpilte ist~ sehon auf den akti¢en muskul8sen Teil der Ms ge- 
ratem Wir mfissen annehmen~ dass aueh in seinem morphologisehen Atffbau 
die Versehiedenheit der Anfgaben zum Ausdruek kommt~ clie an ihn in. den 
einzelnen Abselmitten gestell~werdem Wir wolbn ann die Anfgaben kurz 
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vergegenw~trtigen, die die beiden den Muskelapparat bildenden Muskeln, der 
Dilatator und Sphinkter, zu leisten haben. Dilatator und Sphinkter sind in 
ihrer Wirkungsweise Antagonisten. Fiir das passive Stroma sowohl wie ftir 
den aktiven Muskelapparat wird es ein Ruhestadium geben~ wo einmal das 
Stromagewebe keine Dehnung erfahrt~ anderseits Dilatator und Sphinkter 
sich in gegenseitiger Ruhelage befinden. Es ist wahrseheinliel b dass ahntieh 
wie bei der Muskulatur am Skelett die beiden Antagonisten auch hier bei 
Ruhelage einen wenn aueh nur geringen Zug aufeinander ausiiben, also im 
Tonns liegen. Fiir beide Teile wird ungefahr bei derselben Pupillenweite 
die Rnhestellung en'eieht sein. Die Kombination beider ergibt dann die 
Ruhesteliung der h'is insgesamt. Analog wie Miineh (9) beim Menschen 
habe ieh aueh beim Schaf festgestellt~ dass die Ruhestelhmg der Iris bei 
einer geringgradigen Miosis, nieht bei mittlerer Pupillenstellung zu snehen 
ist. Um dies festzustellen~ maehte ich mit Sehafaugen folgenden Versuch: 

Ein frisehes Auge eines gesehlaehteten Tieres~ das stark erweiterte 
Pupillen zeigte, liess ich in einer feuehten Glaskammer vor Austroeknen 
geschtitzt einige Tage his zur LSsung der Muskelstarro liegen. Beim Ver- 
gleieh mit dem in Formalin fixierten zw.eiten Auge desselben Tieres nnd 
aueh dutch Bezeichnung der Pupillengr(isse an der Cornea konnte ieh fest- 
stellen~ dass sich die Pupille zu einer mittleren Pupillenstellung verengert 
hatte. ErSffnete ich nun den Bulbus yon diesem Auge, legte die Iris dureh 
Entfernung der Linse frei and liess das Praparat im Wasser sehwimmen~ 
so trat sogleich eine starke Miosis ein, etwa so wie Tar. IX~ Fig. 1 zeigt. 
Eine mehrmalige Wiederholung dieses Versuches ergab immer das gleiche 
Resultat. Man kann daraus schliessen, dass die Iris des Schafes~ wenn 
kein Muskelionus vorhanden ist, bei starker Miosis ihre RuhesteUung hat. 
Dass diese Pupillenstellung bei unverletztem Ange nicht vollkommen zu 
stande kommt, erklare ieh mir daraus~ dass die Linse dureh ihre gewSlbte 
Oberfiaeh% auf der die Iris geleitet, der vollstandigen Verengerung ein 
Hemmnis entgegensetzt. Beim lebenden Tier% wo noch Muskeltonus vor- 
handen~ wird daher die RuhesteIlung aueh beim Schafe mehr bei Miosis zu 
suehen sein~ wie es Miineh fiir den Menschen annimmt. Versuehe mit 
Augen yon Hnnden ergaben ein gleiehes Resultat. 

Bei Erweiterung der Pupille aus dieser Ruhestellung wird der aktive 
Dilatator einma! den Widerstand iiberwinden miissen, den der passive Tell 
der Iris, n~imlich das Stroma bietet. Diesel" ist gegeben durch den Aufbau 
seines arts Bindegewebe mit Gefassen nnd Nerven bestehenden Geriistes 
und dm'ch seine Anffillung mit Blur und Lymphe. Daneben wird sieh im 
Stroma noeh ein geringer Gegenzug in mebr seitlieh eirknlarer Richtung 
naeh den temporalen und nasalen Enden des Pupillenspaltes geltend msehen. 
ttaben wir doeh gesehen~ dass beim PupillenspieI die Iris in diesen Partien 
nur eine sehr geringe Formveranderung erleidet, was dort tells durch die 
geringe Quantifier yon ~.orhandenem Stroma, tells dureh die sparer zu be- 
spreehende Einlagerung yon Dilatatorfasern el°reieht ist. Die welter tem- 
poral und nasal gelegene Masse des Irisstromas ist also starker fixiert als 
die welter naeh der Mittellinie zu gelegene. Dadureh entsteht bei der 
starken tlaffung der Iris in den mittleren Teilen des oberen und unteren 
Quadranten ein Gegenzug im Slroma naeh den nasal nnd temporal ge- 
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legenen fixierten Stetlen bin. Einen zweiten Widerstand ftir die Aktion des 
Dilatators bildet der ringf~rmig in sieh geschlossene Sphinkter. Bet Mydria- 
sis werden seine ersehlafften Muskelfasern gedehnt werden massen, Da er 
infolge seiner Lags im Stroma gleiehfalts in den Seitenteilen st~trker flxiert 
ist~ so wird sein Gegenzug die Riehtung naeh diesen temporal nnd nasal 
liegenden stitrker fixierten Punkten haben. Dis meiste Arbeit hat aber der 
Dilatator bet der Erweiternng der Pupiile in den mittleren Teilen den 
oberen and unteren Quadranten zu ven'ieilten~ wie alas aus tier beigegebenen 
Zeielmung (Tat. IX, Fig. 1) hinliinglieh erkennbar ist. Da nun bet ibm 
die Yaserveflaufsriehtung mit seiner Wirkungsl%htung in der gauzen Cir- 
eumferenz der Iris in der Hauptsaehe zusarnmenfNlt~ so wird der Dilatator 
aueh in den Teilen des Irisringes am st~trksten entwiekelt sein, wo er dis 
rneiste Arbeit zu ieisten hat~ d. i. in den mittleren Parfien des oberen uncl 
nnteren quadranten. Naeh der temporalen und nasalen Seite hin wird rnit 
der Abnahme seiner zu leistenden Arbeit aueh sine Verrninderung in der 
StOrks seiner Entwieklung zn konstatieren sein. Nun haben wir oben ge- 
sehen~ dass bei Mydriasis in den Seitenteilen der iris an den Enden tier 
querovalen bzw. spaltenfiSrmigen Pnpille die zentrif~gate Bewegung der 
hqs ( =  VersehmNerung der Iladiiirbreite tier funktionelten Ms) temporal 
thst = 0~ nasal nut gering ist. Danaeh milsste man annehmen~ dass an 
den Enden des Pupillarspaltes nasal der Dilatator verhiiltnisrngssig gering,, 
temporal aber so gut wie gar nieh~ entwiekelt sein wird. Hier muss aber 
noell sine andere Erwiigung Platz greifen. Die Randzone der Iris ist intblge 
des dort in ihn eingelagerten Sphinktel'S einem elastisehen Rings in Oe- 
stalt sines l~ngligen Querovales gleieh zu aehten. Bet Mydriasis werden 
die mittleren Teile der Langseiten/dutch den dort starken Dilatator ans- 
einander gezogen. Hierbei muss an den Enden den querovalen elastisehen 
Ringes sin zentripetaler Zug zur Gdtung kornmen. Dieser wird bestrebt 
sein, die temporalen nnd nasalen Tells der Iris aueh bei Mydriasis etwas 
zu nahern nnd den temporalen und nasalen Pupillendurehmesser zt~ ver- 
kleinern. Oben zeigte i&~ dass am temporalen Pupillarende die Iris bei 
Mydfiasls no gut wie gar keine VersehmNerung ihrer }ladiltrbreite erfahrt. 
Hier wird also sine dilatierende Kraff~ wirken miissen~ die zusammen rnit 
dem Widerstand~ den alas Stroma seiner Debnung entgegensetzt~ jener zen- 
tripetalen Kraft etwa die Wage h~lt. Am nasalen Ends der PupiHe werden 
dilatierende Kri~fte vorMnden sein mftssen, die jenen zentripetaIen Zug 
t~berwinden nnd nod~ eine geringe Zusarnmensehiebung des Strornas bewirken. 
Wir sehen also, dass such die seifliehen (ternporalen und nasalen) Partien 
bet Mydriasis ether zenMNgal wirkenden Kraft bedgrfen, wenn such diese 
tempora.l nur in ether Art yon Hemmung in Erseheimmg tritt. Wit werden 
weiter unten sehen~ dass aud~ bei Niosis in ~lhnlisher Weise~ abe:r in welt 
stN'kerern Masse diese TeiIe der Iris urn die Enden des Pupillenspaltes auf 
zentripetalen Zug beanspru&t werden; damit die Form des spaltfgrmigen 
Sehlo&es gewahrt wird. 

Bei Verengernng der PupiHe f!illt die zn Igstende Aut)a.be dem 
Sphinktermnskel zn. Er hat die qnerovale Pnpitle bei der ]anhestellung der 
Igs~ die wir bei sehwaeher Miosis angenommen~ zu einem s&malen Spalt 
zn verengern. Der Widerstand, den er dabei zu iiberwinden hat, ist tin- 
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real gegeben dureh das Stroma, das entfaltet und gedehnt werden muss, 
wobei ihm in geringem Grade der Druck des in die Gef~se einstrSmen- 
den Blutes zu Hilfe kommen svird. Sodann hat er die ersehlafften Muskel- 
fasern des Dilatators zu dehnen~ die vom Sphinkter zu leistende Arbeit ist 
demnaeh auch wieder in den mittleren Teilen des oberen und unteren 
Quadranten am st~rksten, bedeutend kleiner nasal, und temporal fast gleieh 
Null. Nun f~illt aber beim Sphinkter einmal die Wirkungsriehtung mit 
seiner Faserverlaufsrichtung nicht zusammen, sodann bildet der Sphinkter 
ein in sich geschlossenes ringfSrmiges Muskelsystem. Infolgedessen wird die 
zu leistende Arbeit, die in den einzelnen Absehnitten des h'isringes ver- 
sehieden gross ist, auf den ganzen Muskelring gleichm~sig verteilt werden 
kSnnen. Wir kSnnen daher yon vornherein vermuten, dass aueh beim 
Sphinkter trotz der versehiedengradigen Anfo~'derungen, die aueh an ihn in 
den einzelnen Abschnitten des Irisringes gesteIlt werden, doch keine grossen 
lokalen Verschiedenheiten vorherrschen werden. 

Anderseits wird aber bei st~rkerer Niosis aueh dureh die Kontraktions- 
wirkung des Sphinkters auf die temporalen und nasalen Teile der his an 
den Enden des Pupillenspaltes eine starke zentripetale Kraft ausgetibt 
werden~ wie bereits oben angedeutet. Wir sehen also, class ebenso wie bei 
Mydriasis auch bei Miosis, aber hier in noeh welt hSherem Grade diese seit- 
lichen Partien auf zentripetalen Zug beansprucht werden. Da wir nach den 
obigen Ausffihrungen annehmen mussten, dass der Dilatator in diesen Par- 
tien nur gering entwickelt ist, so h~itte das Stroma allein diesen Zug aus- 
zuhalten. Ohne besondere auff~illige Einrichtung oder Verstih'kung w~ire es 
jedoch hierzu nicht im stande. Wir milssen daher vermuten, dass in diesen 
Teilen des Irisringes gewisse Einrichtungen vorhandeu sein werden~ die tier 
hier sowohl bei Mydriasis als aueh noch st~irker bei Miosis zentripetalen 
Kraft entgegenzuwirken und das Stroma zu unterstiitzen vermSgen. Diese 
Einrichtungen miissten nasal, we bei Miosis noch eine kleine Dehnung start 
hat, in geringerem Grade entwiekelt sein als am temporalen Ende des Pu- 
piUenspaltes, we die Verbreiterung der Iris bei Miosis fast ~ 0 ist. Wie 
dies dutch eine gewisse Ausbildung des Dilatators in diesen Partien erreicht 
ist~ werden wit im mikroskopisehen Teile tier Arbeit kennen lernen. 

Im folgenden will ich nun genauer darstellen, was ich bei meinen 
mikroskopisehen Untersuehungen in den einze]nen Partien des Iris- 
tinges feststellen konnte, namentlich am muskulSsen Apparat, n~im- 
]ieh am Dilatator und Sphinkter. Ieh rue dies, wie schon im teeh- 
nischen Teit erw~hnt, an Hand yon Schnittserien, die durch Sehnitt- 
fiihrung in radi~irer, tangentialer (transversaler) und in der dritten 
Raumriehtung parallel zur Oberfl~iehe der Iris erhalten sind. Hierzu 
nahm ieh zum Vergleieh Irides sowohl mit weiter als auch mit 
enger Pupilte. 

Aus den oben gemaehten Betraehtungen ergibt sich, dass wir 
aueh hier bei tier mikroskopisehen Beschreibung die oberen und 
unteren Teile des Irisringes, die an den Langseiten d e s  Pupillen- 
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spaltes bzw. -ovales liegen~ den ~emporalen uad nasMen Teilen an 
den Enden des Pupitlenspaltes gegeniiberstellen werden. 

Wie das die rundtiehe Umgrenzung der Iris ohne weiteres be- 
dingt, werden natiirlich die Hauptpartien, oben, nasal~ unten, tempo- 
ral allmghlieh ineinander tibergehen und solche Uberg~nge sind 
natiirlieh aueh in dem anatomisehen Aufbau zu konstatieren. 

Oberer (clorsaler) Iristeil. 

L Bet wetter  Pupi l le .  

Betrachten wir zun~chst einen Radiitrschnitt aus der Mitre des 
oberen Teiles des Irisringes bet wetter Pupille (Tar. X~ Fig. 2). 
Nach meinen friiheren Ausfiihmngen beginnt die funk~onelle Iris 
pei~pher am Scheitelpunkt des Winkels, der yon der Inneafl~che der 
Iris und den iiberragenden Teilen der Ciliarforts~ttze gebildet wirdo 
Von dem Scheitelpunkt des Winkeis, den die Aussenfl~che der Iris 
mit der Innenflgehe der Cornea bildet, also yon den Sparta anguli 
iridis liegt die Ciliargrenze der funktionetlen Iris etwa ~]6--1/4mm 
wetter zentralwgrts enffernt. Diese minimale Breite hat also hier 
die sogenannte ruhende Iris, das ist die periphere Zone der Sehein- 
Ms naeh Abzug der funkgonellen Iris. Die Kontur der inneren, 
retinalen Fl~iche der Iris verlguft im Schnitte in ziemlieh gerader 
Richtung bis zum Pupillarrand% dem das Traubenkorn aufsitzt. Es 
finden sich nur ganz flaehe Ausbiegungen. Manehmat erseheint die 
Kontur in einer ganz flachen~ kaum merkbaren S-form. Verfolgen 
wir die Kontur der Aussenfl~ehe tier Iris yon ihrer peripheren Grenze 
an, so sehen wit, dass diese einen grossen Bogen beschreibt, dessel~ 
peripherer Anstieg flaeher ist als der pnpillenseitige Abfalt. Bet starker 
Mydriasis erscheing letzterer sogar h~xlfig tiberh~ingend. Das Ende 
dieses Abfalles liegt etwas pupillenwg.rts tiber der Mitre der Radigr- 
breite der funktionellen Iris, wobei ich das Traubenkorn als Aufsatz 
unberticksiehtigt lasse. Ein eiliarer l~andteil des Sphinkters, etwa 
t/5--t/~ der ganzen Sphinkterbreite, wird noeh in diesen Bogen ein- 
geschlossen. An den Abhgngen des Bogens finden sieh einige Ein- 
kerbnngen, durch die sekund~re Bogen abgegrenzt werden. Die H6he 
des Bogens betrggt egwa das Doppelte tier Dieke der Nnktionellen 
Iris am Iriseiliarfortsatzwinkel. In dem Teile der Iris, der yon 
diesem Bogen umsehlossen wird, gewahrt man immer die Quersehnitte 
grSsserer Gef~ss- (Cireulns arteriosns und venosns iridis) und Nerven- 
s~gmme. Hier finden sieh aueh an manehen Schnitten Bilder, die 
dadureh entstehen, dass die hier stark entwickeiten Strukturfalten 
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und Dilatatorleisten in der L~ngsrichtung oder auch mehr schrKg 
getroffen sin& Die genauere Darstellung dieser Bflder erfolgt welter 
unten. 

Die wulstal4ige Verdickung tier Iris in tier ciliaren H~lfte ist 
natiirlich die Folge der durch den Dilatator veranlassten Raffung 
und Zusaramenschiebung des Stromagewebes. Entsprechend der Loka- 
lisation des Dilatators an der lnnenfl~che der Iris hat daher auch 
die Kontur dieser auf dem Radi~rschnitte insgesamt eine geradlinige 
Richtung. ttierbei lasse ieh die dureh die aktive Kontraktion der 
Dilatatorelemente bedingte Raffung der inneren Retina- oder Pigment- 
schicht als elne in den Hintergrund tretende Wellung unberiieksieh- 
tigt. Die Kontur der Anssenfl~che tier Iris vom pupillaren Ende 
des grossen Bogens an verl~uft dann in mehreren flachen Bogen mit 
einer entspreehenden Anzahl yon wenig tiefen Einkerbungen his zum 
Pupillarrande bzw. Granulum iridis. Die Dicke des Irisquersehnittes 
in dieser Pattie bleibt, abgesehen yon den eben besehriebenen Un- 
ebenheiten~ bis zum pupillaren Ende ungef~hr gleich oder nimmt nur 
mi~ssig ab. Sie betr~gt etwa die H~]fte der Dieke der funktionellen 
Iris am Irisciliarfortsatzwinkel. 

Der Sphinkter beginnt ungef~hr an der Grenze zwisehen dem 
zweiten und dritten :PtinfteI der Radi~rbreite der funktionellen Iris 
yore Ciliarrand gereehnet. Ein peripherer Teil yon ihm hegt noch 
innerhalb der grossen Irisverdickung. Seine ersten kleinen vereinzelt 
liegenden B[indel, die bier dorsal im Irisring yore Schnitt vollkommen 
quer getroffen sind, hegen in unmittelbarer ~7~he der pigmenttragen- 
den Innenflfiehe. Die sieh pupillenw~rts ansehliessenden Biindel ent- 
fernen sich allm~hlich yon der Innenfl~che bis in die Niihe des 
pupillaren Abfalles jenes grossen Bogens der Aussenkontur; dort 
werden die Biindel umfangreicher und liegen dichter nebeneinander. 
In scharfem Bogen oder Winkel begleiten sie den starken Abfa]l 
jenes grossen Bogens und treten dann wieder dieht an die Innen- 
fl~ehe heran. Welter pupillar maeht das Band, das yon den Sphink- 
terbiindelquerschnitten gebildet wird~ zum Teil die Bogen mit~ die in 
dieser Gegend die Aussenkontur zeigt. Es entstehen so zwischen 
Sphinkter and Irisinnenfl~Lche eine Anzahl ~]ac.her Nischen, wo mehr 
Stromagewebe den Sphinkter yon den Pigmentschichten trennt. Weiter 
nach dem ]?upillarrande zu sind die Sphinkterbtindel mehr in kon- 
tinuierlich gleichem Abstande in der N~he tier Innenfl~che gelagert. 
Der Sphinkter endigt dieht an dem Pupillarrande. 

Der Dilatator iridis ist, wie wir wissen, an die retinalen Zell- 
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sehiehten der Innenfl~che gebunden. Beztiglich seines feineren A~at u 
baues beim Schafe verweise ich auf die Arbeit yon Kl inge  (8). Seine 
Kontraktion bet Mydriasis bewirkt es, dass wir auf nnsern Radigr- 
schnitten dis Kontur der Innenfl~tche in geradliniger Richtnng ver- 
laufen sahen. In dem dorsalen Viertel des Irisringes, den wir jetzt 
betrachten, erf~ihrt der Dilatator durch ausgiebige Bildung yon Struktur- 
falten und Dilatatorleisten entsprechende Verst~rkung. Eine genauere 
Schilderung yon diesen Bildungen gebe ich wetter unten an der 
Hand yon Tangentialschnittserien~ wobei ieh aueh auf die Bilder ein- 
gehen werde~ die sich auf Radi~rsehnitten zeigen, ttier mbgen tiber 
diese nut folgende Andeutungen Platz finden. In manchen Radi~ir- 
sehnitten vertaufen die beiden inneren Irissehiehten glatt in einfa&er 
Anordnung. In vielen Schnitten sehen wir aber dutch Einbuehtung 
und Einstrahlung entstandene Unregelm~ssigkeiten der hinteren Non- 
tur auftreten, anf die aneh sehon Klinge(8) hingewiesen hat. Es 
sind dana yon dem Sehnitte Stmkturfalten teils in ihrer Verlaufs- 
richtung, tells etwas sehr~g zu ihr in grgsserer o&r kteinerer Aus- 
dehnung getroffem Hier lasse~a sich Nst immer an diesen ins Stroma 
einspfingenden Buehten trod Strahlen die Zellen beider Retina- 
sehiehten naehweisen. Neben diesen Bttndeln sehen wir abet aueh 
pigmentierte Streifen ohne direkten Zusammenhang mit der Innen- 
fli~ehenkontur im Stroma ungef~hr in radi~irer ~ichtung mehr oder 
weniger parallel zur Innenfl~chenkontur veflaufen. Es sind das in 
der Regel lgngsgetroffene Dilatatorleistem Doch kann auch em 
solehes Bild entstehen, wenn eine Strukturfalte scharf Nngenfial nut 
in der gnsseren Dilatatortamelle getroffen ist. An diesen Streifen 
sind nur die Zellen dieser gnsseren Retinalamelle nachzuweisen. Die 
Streifen finden sieh namentlieh in der eiliaren Hglfte des sphinkter- 
f}eien Iristeiles. Lgngs getroffene kleinere Struktnrfalten sehen wit 
abet such hinter dem Sphinkter soweit pupillenwgrts~ ale sich yon 
den Begen der SphinkterbiincMreihe nmgrenzt jene Stromanisehen 
vorfinden. Diese Nisehen sehen wit aneh manchmM in mehr sehrgg 
radiiirer Riehtnng durchzogen werden yon pigmentierten Streifen, 
die ans lgngsgetroffenen Zellen der Dilatatorschicht bestehen. Auch 
finden sich bier im Stroma binier dem Sphinkter kleine setiwaehe 
pigmentierte Muskelz~ige, dis quer oder schr~tg getroffen sind. Auf 
die Deutung dieser Bildung komme ieh unten noeh genauer zu spreehen. 

An der t tand yon Tangentialsehnittserien nnd der Heranziehnng 
der BeNnde in den Radlgr- und Nachschnitten will ieh nun eine 
genauere Sehiide~mg des Dilatators and seiner Verst,~rknng ira mitt- 
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leren Teite des oberen Quadranten geben. Der Ubergang der Ciliar- 
forts~itze in die Iris finder unter Bildung eines Winkels start, wenn 
man einen Radfiirsehnitt betrachtet (Tar. X, Fig. 2), 0der unter 
Zustandekommen einer cirkulfiren Rinn% wenn man den ganzen Iris- 
ring beriicksichtigt. Die tiefste Partie dieser Rinne iSt zugleich der 
Grund der ldngfSrmigen peripheren Nische der hinteren Augenkammer. 
Nun ist dieser GrUnd keineswegs glatt und mit der flachen Aus- 
breitung der beiden Retinalamellen ausgelegt. Er ist viehnehr ganz 
unregelm~issig ausgebuehtet und ausgezaekt. Hierbei trennen sich 
hiiufig die beiden Retinalamellen voneinander. Manchmal entsteht 
ein riehtiges Masehenwerk~ an dessen Zustandekommen Sieh aueh 
Bindegewebe mit Gef~Lssen beteiligen. Diese Unregehniissigkeiten er- 
strecken sich natiir]ich aueh auf den irisseitigen Abhang dieses Grabens. 
Hier macht sich jedoeh in den Unebenheiten eine mehr radfiire Aa- 
.ordnung geltend~ und dies ist der Beginn der radfiiren Strukturfalten 
und Dilatatorleisten; denn an dieser Stelle beginnt auch an der 
~usseren Lamelle sich die Bruchsehe Membran auszubilden. Ver- 
folgt man eine Serie yon Tangentialsehnitten yore CiliarkSrper her 
pupiltenwarts, so sind da, wo die Trennung yon CiliarkSrper und Iris 
vollst~ndig geworden ist, schon ziemlieh starke Unebenheiten in der 
hinteren Profillinie zu konstatieren. Es finden sieh unregelm~ssige~ 
wellenfSrmige Aus- und Einbuehtungen. Die EinfaItungen der Innen- 
fl~che kSnnen tells finch sein, teils mehr rinnen- und spaltenartig in 
das Stroma einspringen. Einzelne dieser Spalten kSnnen schon bier 
bis 1]s (1]6) der Irisdicke in das Stroma hineinragen, l~eben diesen 
radi~iren Strukturfalten~ die yon beiden Lamellen ausgekleidet sind, 
maeht sich auch sehon eine besondere Faltenbildung an tier Dilatator- 
lamelle allein gel.tend. Es sind bier alle Uberg~inge vorhanden, yon 
flaehen VorwSlbungen, knospenartigen Vorsprtingen his zu kurzen 
Zapfen. Man kann sie an allen Stellen der inneren Irisflfiehe finden, 
sowohl an der Spitze und an den Seiten der ins Stroma vorspringen- 
den Radifirfalten~ wie aueh in den flaehen T~ilern und WSlbungen 
der unregelm~issigen Innenfl~iche. Die Dilatatorleisten sind also nicht 
in irgend einer Weise an die radi~iren Strukturfalten gebunden. Das 
Studium der Radi~rschnitte best~tigt das friihe Auftreten der radi~ren 
Strukturfalten und Dilatatorleisten in der N~ihe des CiliarkSrpers. 
Man sieht nieht selten in RadiKrschnitten in der I~fihe des Iris- 
ciIiarfortsatzwinkels Strukturfalten und Dilatatorleisten auf kleinere 
oder grSssere Strecken getroffen. Sie treten dann als pigmentierte 
Streifen auf~ die je nach der Tiefe der Falten mehr oder weni~er 
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weir yon der Innenfl~che entfernt im Stroma cfliarw~rts verlaufen. 
Dieses Bild kann den Anschein erwecken, als ob der Dilatator in 
den CiliarkSrper ausstrahle. Wenn man aber die Serie yon Schnitten 
weiter verfolgt, stellt sieh diese Annshme als Irrtum heraus. Diese 
Streii~n sind niemals ciliarw~rts welter fiber den IriseiliartbrtsatzwinkeI 
hinaus zu verfolgen; vielmehr sieht man nicht selten, wie sie naeh 
dem CiliarkSrper bin bogenfSrmig und mehr oder weniger parallel 
zur Profillinie des Irisciliark6rpergraben s umbiegen [wie das auch 
Klin  ge (8) beschreibt] und sich in der Retinasehieht des CiliarkSrpers 
oder in dem dort sich eventuell vorfindenden oben erw~ihnten Maschen- 
werk verlieren. 

Bei der Durchsicht der entsprecheaden Serie yon Flachschnitten 
wird die Auffzssung, die man durch das Studium der Serien in den 
beiden andern RicMungen gewonnen hat, in  jeder Weise gefestigt. 
Wie verhalten sich nun die radi~rea Struktur- uad Dila~torfatten in 
ihrem weiteren Verlaufe nach dem Sphinkter zu? Verfolgen wir 
wieder die lleihe yon Tangentialsohnit~en, so sieht man, dass Struk- 
turfalten und Dilatatorleisten ziemlieh rasch an Ausbildung und Zahl 
zunehmen. Will man die Gegend der st~rksten Ausbildung dieser 
Dilatatorverstgrkmlg ungef~hr angeben, so ist sie etwa in der Mitre 
zMsehen Oiliarfortsatziriswinkel und ciliarem Sphinkterrande gelegen. 
Von dort ab nimmt die St.grke der Ausbildung namentlieh der Dila- 
tatorleisten nach dem Sphinkter zu sehneller ab ale eiliarw~i.rts, wo 
die Falten bis nahe zu dem Winkel hin ziemliel-t fief in das Stroma 
einsehneiden. Wie bereits oben erw~hnt finden wit an dieser Stelle 
der stgrksten Ausbildung der Dilatatorleisten und Strukt.uffMten an 
den Radigrschnitten den Querschnitt stark verbreitert and das Stroma 
wulstartig vorgewSlbt. Im mittleren Teile dieser WSlbung sahen wir 
aueh die Quersehnitte der grSssten Gef~ss- und Nervenst~mme. Aber 
aueh naeh Abzug des Einflusses, den diese Gef~sse bier auf die 
Stromadieke austiben kSnnen, ist die Annahme volI gerechffe~igt~ 
dass die Anh~ufung des Stromagewebes in dieser Pattie sieh er- 
klgren lgsst dureh eine besonders ausgiebige Kontraktion des Dila- 
rotors in dieser Gegend der stgrksten Ausbildung d er S~ruk~ur. und 
DilatatorfMten. Wie stellen sieh nun die Verstgrkungsfaltea des 
Dilatators in dieser Partie ihrer st~rktsen Entwieklung dar? Bei den 
r a d i g r e n  S t ruk tu r fa l t en~  die yon den beiden retinalen Lamellen 
ausgeMeidet sind, finden Mr auf dem Tangentialsehnitt betrachtet alle 
Oberggnge yon flachen Ausbuehtungen iiber engere, nieht immer 
spalffSrmige Eiasehnitte bis zu engen Zapfen, bei denen die freien 
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Riicken der Zellen der inneren Lamelle ohne Zwischenraum dicht 
sneinander grenzen. Manchmal weichen aber auch in diesen Zapfen 
die beiden Schichtenpaare mehr oder weniger welt auseinander~ so 
dass ein Hohlraum entsteht. Sie kSnnen his 1Is der Irisdicke in das 
Stroma eingefaltet sein. Diese Einfaltungen sind immer nur einfacb, 
sie zeigen niemals sekund~re Fatten. Auf den Radi~rschnitten pr~- 
sentieren sich die Strukturfalten, je naehdem sie yore Schnitte mehr 
oder weniger schr~g zu ihrer Verlanfsriehtung getroffen sind, als 
radigre breitere und sehmalere Streifen, die im Stroma losgetrennt 
ver]aufen, oder als in Streifen auslaufende Buchten, die in vorwiegend 
radi~irer Riehtung ins Stroma einspringen. Diese Streifen und Buehten 
sind anssen nach dem Stroma hin yon der Bruehsehen  Membran 
begrenzt, dana folgt die gussere retinale Zellschieht mit ovalen oder 
kt~zz st~behenfSrmigen Kernen und dann die mit mehr rundlichen 
Kernen ausgestattete Zellreihe der inneren Retinaschieht [vgl. auch 
K l i n g e  (8)]. Die Flachsehnitte bieten ein entspreehendes Bild. Die 
Strukturfalten erscheinen bier als radi~r verlaufende rostartig an- 
geordnete Zellstreifen~ die jederseits aus den beiden Retinaschichten 
bestehen. H~ufig trennen streifenartige freie Zwischenr~nme die 
doppelte Lage der beiden hinteren Irisschiehten. Man kann ein 
schwaches Xonvergieren dieser Streifen pupillenwgrts nach der Mitre 
zu k0nstatieren. Auch hier anf den Fl~chschnitten sieht man die 
kleineren radi~tren Strukturfalten hinter dem Sphinkter. 

Die D i l a t a t o r l e i s t e n ~  die durch Einfaltung der Dilatatorlamelle 
allein gebildet werden~ sind hier auch in Zahl und St~rke gut ent- 
wickelt. Auf dem Tangentialsehnitte sieht man nebeneinander alle 
Uberggnge yon knospen~rtigen VorwStbungen fiber kleinere Vorspr[inge 
bis zu langen Zapf'en, die ebenfalls bis 1]s der Irisdicke in das Stroma 
hineinragen kSnnen (vgl. Tar. X, Fig. 10). Sie sind fast nie gleieh- 
m~ssig dick mit parallelen R~ndern, ihre Kontur ist meist unregel- 
mgssig ein- nnd ausgebuchtet, ttgufig finden sich an den Zapfen 
noch kleine knospenartige sekund~re Auswtichse nnd etwas ]~ngere 
Forts~tze, also sekund~re Leisten. So kommt auf dem Tangential- 
schnitt eine Zeichnung zu stande, die mitKorallenbgumehen eine Ahn- 
lichkeit hat. Die Leisten kSnnen in das Stroma hineinragen~ ohne 
class an ihrer Basis die Kontur des inneren Pigmentepithels beein- 
flusst wird. Itgnfig wird jedoch an den Stellen, wo die Leisten ab- 
gehen, aueh die inhere Retinalamelle mehr oder weniger stark ein- 
gebuchtet oder im Schnitt triehterfSrmig eingezogen. Es kommt so 
zur Bildung klelnerer Strukturfalten. Die Zelle~ tier inneren Retina- 

v. Graefe's Archly fa r  Ophthalmologie. LXX. 3. ~8  
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schieht kSnnen abet aueh nut an der Basis der Ditatatorleisten mehr 
oder weniger stark angehiiuft erseheinen. Manehmal gehen diese 
Leisten yon dem Gipfel der Strukturfalten ab, so dass sie diese fort- 
setzen. Ebenso hiiufig sind abet aueh die Seitenrfinder der Struktur- 
i~alten mig Buekeln und Knospen und l~ngeren Auswiiehsea der Dita- 
tatoriametle besetzt. Es kommt dana ein Bild zu stand% wie es 
Grynfe l t t (5 )  sehr zutreffend sehildert. 

Es finden sieh in den Leisten hiinfig ttohlr~ume. Sie kSnnen 
klein und punktfSrmig sein, doeh aueh grSsser, mitunter so gross, 
class sie den zapfenfSrmigen Quersehnitt einer Dilatatorleiste zn einem 
gesehlossenen Ringe umgestalten k6nnen. Sie kommen iiberall in 
den Leisten vor~ ohne Riieksieht auf die Griisse dieser, sowohl in den 
weir einspringenden Leisten, als aueh sehon in den kleinstea knos- 
penartigen Buekeln. Nan kann sie aueh an allen Stellen der Leiste 
yon der Basis bis zur Spitze hin antreffen~ manehmal mehrere hinter- 
einander. Der Leistenquersehnitt bekommt dann das Aussehen einer 
kurzen Kette yon aneinander gereihten unregelmgssigen l~ingen~ Die 
Hohlrgume sind aueh ebenso hiinfig an Stetlen, die gla~tt und fl'ei yon 
Einfaltungen sind, zwisehen den beiden Iletinazellsehiehten zu finden. 
Die kleineren I:Iohlr~nme sind in der Leiste nut eine ktirzere Streeke 
radigr zu verfolgen, schon etwas welter die grSsseren Hohlrgume. 
Den ganzen Verlauf der Leiste habe ich sie hie durehsetzen sehen. 
Ieh hebe dieses Verhalten bei Mydriasis K l i n g e  gegentiber hervor, 
der diese RShrenbildung alg eine Wirkung der Miosis betraehtet, 
wiihrend bei mydriatiseher Stellung die Leist, en nut als solide Gebilde 
gesehildert werden. 

Als Charakteristikum dieser I-Iohlr~ume lgsst sich nut sagen~ 
dass sie iiberall dort auftreten kiinnen, wo die ~iussere Pigmentzelt- 
schicht vorhanden ist  Man&e Iris zeigt diese I~ohlrfiume stark~ 
manehe sehwgeher ausgebildet. In versehiedenen Teilen ein und der- 
selben Iris sind sie abet immer in nngef~hr gleiehem Grade aus- 
gebildek Ich babe sie bei Irides mit weiter Pupilte welt starker 
ent'~dckelt gesehen als bei Miosis. !eh muss daher der Ansieh~ 
K l i n g e s  entgegentreten, der in diesen Itohlr~nmen in den IJeisten, 
also in dieser RShrenbildung eine Wirkung der Dehnnng erbliekt. 
Die Mutmassnng seheint meiner Ansieht nach eine gr6ssere Berech- 
tigung zu haben~ dass diese Eohlr'~ume dutch eine sekretorisehe 
Tgtigkeit in den Zellen der ~usseren tl.etinasehieht entstanden sind, 
vielleieht zum Zweeke der Bildung des Kammerwassers. 

In den lladi~ir- und Ftaehschnitten treten die Leisten als ~hn- 
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liche r~di~re Streifen auf wic die radi~ren Strukturfalten~ nur dass 
natiirlich in der Mitre des Streifens die Zellen der inneren Pigment- 
schicht fehlen. Ebenso klar ist es, dass in ihren Randteiien getroffene 
Strukturfalten auf dem Radi~rschnitte eine Leiste vort~uschen kSnnen. 
Einzelne Leisten und Strukturfalten k~n~ man yon ihrem Beginn in 
der I~he  des Ciliarfortsatziriswinkels bis zu ihrem AufhSren in 
der I~he  des peripheren Sphinkterrandes verfolgen. Daneben gibt 
es aber solche, die man nicht durchgehend oder auch nur kurze 
Strecken weir veribtgen kann. In der Regel sind die am tiefsten ein- 
springenden Falten auch in der radigren Ausbildung am grSssten. 

Verfolgt man wieder die Serie yon Tangentialschnitten pupillen- 
w~rts, so sieht man, je n~her man dem Sphinkterrande kommt, wie 
die Dilatatorfalten immer kleiner werden. Die kleinen Knospen und 
Forts~tze an den Leisten und Struktm~'alten verschwinden; die Kon- 
turen werden glatter, die hSheren Dilatatorleisten werden niedriger; 
sie vcrschwinden entweder schliesslich ganz oder wandeln sich da- 
durch, dass sich die innere Lamelle nun miteinbuchtet, in Struktur- 
falten urn. Schliesslich beobachten wir nur noch Strukturfalten. 
Aber auch die bier vorhandenea Strukturfalten schneiden nicht mehr 
sq. tier in das Stroma ein. Die engen Spalten erweitern sich~ die 
Buchten verflachen sich immer mehr, und in der Nghe des ciliaren 
Sphinkterrandes sieht man nur noch dicke kolbige Fortsgtze der bei- 
den Pigmentlamellen in das Stroma hineinragen. Die Leisten strahlen 
also hier nicht, wie X l i n g e  behauptet~ in den Sphinkterrand aus. 
Auch ist die hintere Kontur der Iris ira ganzen betrachtet nur noch 
schwach gewellt und eingekerbt. Manche der pupillaren Auslgufer 
der Strukturfalten springen auch hgufig nicht mehr senkrecht in das 
Stroma ein~ sondern mehr oder weniger schr~ig nach der cirkul~ren 
Richtung (Sphinkterfaserverlaufsrichtung) abgcbogen. Es werden so 
durch die mehr oder weniger schrgg einspringenden Strukturfalten 
rundliche Vorw51bungen an der hinteren Iriskontur unvollstgndig ab- 
geschniirt. An den bier vorhandenen Strukturfalten~ die .anf dem 
Tangentialschnitt meist als kurze kolbige Vorsprtinge crscheinen, sieht 
man nun kleine pigmentierte Streifen in vorwiegend cirkul~rer Rich- 
tung abstrahlen. In den n~chsten Schnitten verlgngern sich diese 
Fasern~ treten mit den benachbarten in Verbindung, legen sich zu 
ganzen cirkul~ren. Faserzfigen aneinander und riicken immer mehr 
yon der hintcren Irisgrenze fort in das Stroma hinein. So beginnt 
der Sphinkter. Er legt sich also bier eng an die beidcn hinteren Iris- 
schichten an und entwickelt sich arts der gusseren l~tinaschicht. 

28* 
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Dieses Verhalten kann man auch auf dem Radifirsehnitte best~itigt 
finden. Denn auch hier sieht man den ciliaren Rand des Sphinkters 
ganz dicht aft die inneren Irisschiehten herantreten. Die Zellen 
dieses Anfangsteiles des Sphinkters sind pigmentiert wie die Zellen 
der Dilatatormembran, nur mit dem Unterschiede, dass die Pigment- 
kSrnchen hier in dem spinde]fSrmigen Zelleibe gleichmgssiger verteilt 
zu sein scheinen. Auf dem Flachschnitte kann man ansserdem noeh 
beobachten, wie dtinne Fasern des Ditatators in kurzen Bogen in die 
cirksl~r verlaufenden Sphinkterihsern einbiegen. Es sind das jene 
Strahlen, die wir auf dem Tangentialschnitt in schrgger Richttmg 
yon den Struktnrfalten am citiaren Sphinkterrande ausgehen sahen. 

Die Strukturfalten selbst setzen sich auch noch hinter dem 
Sphi~lkter nach dem Pupillarrande zu immer niedriger werdend fort. 
Hier sehen wir aber auf Tangentialsehnitten nnd Flachschni.tten~ wie 
iiberall yon der Dilatatorlamelle Verbindungsfasern ans pigmentierten 
Muskelzellen zusammengesetzt in seharfen Bogen in den Sphinkter 
einstrahlen. Abgespaltene Sphinkterfasern kommen diesen Di]atator- 
fasern entgegen~ so dass Sphinkter and Dilatator iiberall veto eiliaren 
Sphinkterrande bis zur pupillaren Endigung des Dilataters dnrch ein feines 
~£aschenwerk yon Muskelfaserztigen in lockerem Zusaramenhang stehen. 
Der Verlauf dieser muskulSsen Verbindungsfasern in radi~rer (cilio- 
pupillarer) Richtung ist nnr kurz. Sie erstrecken sich am weitesten 
in cirkul~rer Riehtung. Auf Radi~rschnitten werdea wir sic also 
in mehr querer Riehtung getroffen sehen. Wit fanden sie als quer 
oder etwas schrag getroffene kleine pigmentierte Ze]lhgufehen ira 
Stroma zwischen Sphinkter nnd Irispigment liegen. Daneben sieht 
man aber noch in den I~adi~rschnitten ebenfalls hinter dem Sphinkter 
eine grSssere Anzal~l yon l~ngeren nnd kiirzeren Faserziigen, die in 
schrgg radi~rer Richtung, aIso nieht seharf cirkulgr abbiegend, yon 
der Dilatatormembran nach dem Sphinkter hinziehen. Meist durch- 
setzen sie in schrgger Riehtnng die Stromanischen hinter dem Sphink- 
ter, die, wie vdr oben gesehiktert, dadurch entstanden sind~ dass der 
Sphinkter namentlieh in seiner ciliaren Hglfte bei Mydriasis in Bogen 
vert~uft. Und wir gehen wohl nicht fehl, wenn wit annehmen, dass 
beim Zustandekommen dieser faltigen Anordnung des Sphinkters 
diese Radi~rfasern eine aktive Rolle spielen. In der am weitesten 
ciliarwgrts gelegenen und aueh grSssten Sphinkternisehe tritt manch- 
real ein besonders stark entwickelter radi~rer Muskelzug in Erseheintmg. 

Die mittlere Partie des oberen und, wie wir sparer sehen werden, 
auch des unteren Irissektors zeiehnet sich einmal durch starke Ent- 
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wieklung des Ditatators aus entspreehend der ausgiebigen Beweglich- 
keit. Sodann finden wir aber aueh hier am Dilatator und an seiner 
Verbindung mit dem Sphinkter eine.derartige Anordnung, dass der 
Ausbreitung der Iris bei Miosis im Muskelapparat ein mSgliehst ge- 
ringer Widerstand entgegengesetzt wird. Denn die Verst~rkung des 
Dilatators ist in diesen Partien dur& lockere ]~altenbildung (Struk- 
turfatten und Dilatatorleisten) erfolgt~ so dass eine Entfal tung dieses 
Teiles der Iris leieht yon statten gehen kann. Die Verbindung des 
Dilatators mit dem Sphinkter dutch jene bogigen Abstrahlungen und 
dureh die radigren Verbindungsfasern, die abet nut eine geringe Aus- 
dehnung in radiiirer Riehtung zeigen, hat aueh einen mehr losen 
Charakter. Anf der andern Seite kann bei Erweiterung der Pupille 
hier eine ausgiebige Raffung der Iris in ihren einzelnen Teilen leieht 
erfolgen. Die stgrkste Raffung erfolgt in der eiliaren H~li~e. Doeh 
aueh der Teil der Iris, der veto Sphinkter eingenommen wird, er- 
f~ihrt noch eine teilweise, wenn auch nicht so starke Zusammen- 
sehiebung. Es kommt dureh diese jener bogige, wellenfbrmige Ver- 
lauf des Sphinkterbandes zu stande, den wir auf den Radigrsehnitten 
fanden. 

Da im temporalen und nasalen Quadranten des Irisringes andere 
Yerh/iltnisse vorliegen, so muss, wie bereits vorn angedeutet, ein tTber- 
gang zu diesen vorhanden sein, der bier noch zu sehildern ist. Die 
ungef~thre Grenze, bis zu der e&te Einfaltungen der Dilatatorlamelle 
(Dilatatorleisten) und stark entwiekelte Strukturfalten zu finden sind, 
ist aus beigegebener Zeiehnung (Tar. IX,  Fig. 1) zu ersehen. Vom 
ganzen Irisringe nimmt dieser Teil etwas weniger als ein Viertel ein. 
Es finder sich eine Art  Ubergangszone. Die Leisten sind bier klein 
und sp~rlieh oder fehlen ganz. Die Struktnrfatten sind ebenfalls in 
Zahl und St~trke reduziert. Zugleieh finden sieh sehon Andeutungen 
jener Form tier Dilatatorverst~rkung, die Mr in den beiden Seiten- 
teite~ der Iris vorfinden. Am st~irksten ist das tTberspielen dieser 
Verh~ltnisse in die G-renzzone auf der temporalen Seite, da dort die 
andere Form der Dilatatorver~tih'kung stgrker entwiekelt ist als nasal 
(vgl. unten). 

II. Bei enge r  Pup i l l e .  

Betraehten wir zun~ichst wieder die Radi~rschnitte (Tar. X, 
Fig. 3), so f~tllt uns sogleich die stark~e Verl~ngerung und Verschm~- 
lerung der Iris auf. Die Radi~rbreite der funktionellen Iris ist un- 
gef~hr 2~]~mal gr5sser als bei Mydriasis. Die Streckung der Iris 
ist namentlieh in ihrer ciliaren I-I~ilfte erfolgt. Die wulstartige An- 
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h~ufung des Stromas in diesem Teile ist fast ganz verschwunden. 
Nur an der Stelte, we die Q uerschnitte der grSsseren BIutgef~sse 
und Nerven liegen, zeigt manchmal das Stroma noch eine flache 
Verdickung. Die gonturen der Aussen- und Innenflgche verlaufen 
gestreekt, nnr ganz wenig geschweift. Die Kontur der Aussehflgche 
ist glatt, ohne WSlbung und Einkerbung. Bis zum ciliaren Sphinkter- 
rande bin hat oft die Iris die gleiche Breite, ng, mlich die am Iris- 
ciliarkSrperwinkel, die konstant geblieben is~. Es kann sich jedoeh 
auch i n  der Gegend~ we die Quersehnitte der grSsseren @efgsse und 
Nervenst~mme liegen~ eine grSssere Breitenausdehnnng im t{adi~r- 
schnitt erseheinen, wie bereits eben angedeutet. Im Bereieh des 
Sphinkters wird die Iris allmghlich diinner~ bis etwa zur H~lfte jener 
Anfangsbreite. Die Kontur der Aussenflgche verl~Lnft, in diesern veto 
Sphinkter eingenommenen Teile auch nur in einer ganz flachen Wellen- 
linie; denn auch der Sphinkter hat  eine Streekung erfahren, die na- 
menttich in den mittleren Teilen deutlich ist. Dort ist jener stark 
wellenfSrmige Verlauf des Sphinkterbandes vollkommen versehwunden; 
and dieses liegt in grSsserer Nghe der Innenfl~iche. 

Die Struktnrfalten an der Innenseite sind fast vollstg.ndig ver- 
strichen. In der ciliaren gglfte des sphinkterfreien Teiles treffen wir 
im Radii~rschnitt hin nnd wieder noch eine sehwache Andeutung 
einer l~ingsgetroffenen Stmkturfalte yon geringer Tiefe an. In dieser 
Gegend finden wir aneh in manchen Sehnitten liingsgetroffene Dila- 
tatorleisten als schwache Pigmentstreifen~ die aber immer in unmittel- 
barer N~he der Innenfl~ehe verlaufen. In n~chster N~he des eitiaren 
Sphinkterrandes sehen wir in manehen Sehnitten, wie ein Pigment- 
streifen yon der sonst gerade verlaufenden hinteren Kontur in radi- 
~rer Riehtung naeh dem Randb*indel des Sphinkters spitzwinklig ein- 
springt. Wie dieses Bild zu deuten und zu stande gekommen ist, 
werdefi wir unten bei Besprechung der Tangential- und Flaehschnitte 
erkennen. 

Die radiiiren Verbindungsfasern zwischen Sphinkter nnd Dilata- 
tor, die wir bei Mydriasis namentlieh in den Stromanisehen hinter 
dem bogigen Sphinkter liegen sahen, sisd hier gleichfalls in ge- 
spanntem Zustande in dem jetzt sehmalen, gleiehmgssig breiten Stroma- 
streifen zwisehen Irisinnenfl~ehe und Sphinkterband zu erkennen. 

Bei der Durehsieht der Serien yon Tangentialsehnitten erkennen 
wir, wie dureh die starke Ansdehnung nnseres Teiles der Iris sowohl 
in radi~rer wie in seitlieher Riehtung fast alle ausgeprggten Struk- 
turfalten ausgeglichen sind. In der Nghe des Iriseiliarfortsatzwinkels 
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zeigen sich noch kleine Einschnitte und Einkerbungen ins Stroma. 
Diese gehen welter pupillenw~rts immer mehr und mehr in flachere 
Unebenheiten der Innenfliiehenkontur iiber. In der ~iihe des Sphink- 
ters streckt sich die Innenfl~ehe immer starker, so dass sie stellen- 
weise ganz glatt und geradlin!g verl~uft. In n~chster ~ h e  des Sphink- 
terrandes machen sich spitzwinklig einstrahlende sehmale Einschnitte 
bemerklieh. Naeh dem Sphinkterrande zu werden sie immer tiefer 
und springen immer spitzwinkliger-und immer enger an die hintere 
Iriskontur angesehmiegt ins Strom~ ein. Diese spitzwinkligen Ein- 
spriinge sind die Umformung iener rundlichen Abschniirungen bei 
)/Iydriasis, die wir damals in der N~he des Sphinkterrandes gesehel{ 
haben. Sie w~ren durch die seharf cirkul~tr abbiegenden ¥erbindungs- 
fasern des Dilatators zum Sphinkter hin hervorgerufen. Durch die 
Kontraktion der Sphinkterfasern und die dadurch erfolgte Anspan- 
hung der Verbindungsfasern sowie durch die Dehnung des ganzen 
Stromas sind diese bogenfSrmigen Abschntirungen zu flachen, gleieh- 
sam gebiigelten Falten und Einschnitten umgewandelt. Mit der Spitze 
sind diese Einsehnitte auf dem Tangentialschnitt nach den Seiten, 
also nasal und temporal gerichtet. Ill der Mitre liegt eine ganz 
schmale indifferente Zon% an deren Rande die temporal und nasal 
gerichteten Querschnitte mit ihrer Basis gegeneinander zeigen. Auf 
den Radifirschnitten haben wir diese Falten ale Pigmentstreifen ge- 
sehen, die in der N~he des ciliaren Sphinkterrandes spitzwinklig 
nach den Randbiindeln des Sphinkters einsprangen. Hat man nur 
allein einzelne Radiiirsehnitte vor sich, so kann man leicht diese Ge- 
bilde als Speichenfasern auffassen, und es ist leicht mSglich, dass 
:Klinge dutch sie zu der Annahme verleitet worden isL die Dila- 
tatorleisten gingen pupillar in Speichenfasern tiber. 

Die nach den Seiten divergente Richtung der eben erwi~hnten 
Einschnitte bzw. Einfaltungen der Innenfl~che werden versti~ndlich~ 
wenn man sich die Wirkung des Sphinkters vergegenw~irtigt. Dieser 
hat seine fixen Punkte temporal und nasal an den Enden des Pa- 
pillenspaltes. Bei seiner Kontraktion wird sich in seiner Masse eine 
Bewegung und ein Zug nach diesen Punkten hin bemerkbar machen. 
Die bogigen Verbindungsfasern zwischen ihm und dem Dilatator, die 
in gewissem Sinne eine Insertion der Sphinkterfasern an der Dilata- 
torlamelle darstellen, werden gleichf~lls in diesen Richtungen ange- 
spannt werden und so auch eine entsprechende Einziehung an der 
Innenfl~che hervorrufen. Welter pupillenw~rts hinter dem Sphinkter 
sieht man, wie jene ~uch bier ~llenthalben yore Dilat~tor in kurzem 
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Bogen in den Sphinkter einbiegenden pigmentierten ~uskeifaserrt 
angespannt und gaaz in die Faservertaufsrichtung des Sphinkters 
hineingezogen sind. Auch die Flaehschnitte zeigen ein entsprechen- 
des Bild (vgl. unten). ~ 

Welehe Umwandlung haben nun die Dilatatorleisten bei Miosis 
erfahren? Die kleineren Buckel und Vorspriinge haben sieh dureh 
die allgemeine Dehnung der Iris naeh allen Seiten ganz ausgegliehen. 
Die mittleren Fatten habea nieht einen vollst~ndigen Ausgleieh er- 
*hhren; man sieht manchmai die Dilatatortamellen in flacheren oder 
gewSlbteren Bogen in das Stroma vorspringen. Die gedehnte und 
gespannte innere Lamelle [iberbriickt dann diesen Graben, w~hrend 
die Zellen der ausseren Retinalamelle ihn auslegen. Die tieferen 
Leisten sind im Querschnitt d[inner geworden und zeigen stellenweise 
such solche Hohlr~ume, die dutch Zugwirkung entgegengesetzter 
Richtung entstanden sind. Doeh sind diese ttohlr~ume nicht st~ndig 
zu finden. Vietmehr liegen ebenso h~ufig die Pigmentzellen ohne 
Zwischenraum so zusammen wie bei Mydriasis. Ich kann daher der 
Behanptung Kl inges ,  dass sich die Dilatatorfalten bei Miosis in 
RShren umwande]n, in bezug auf das Schaf keineswegs beistimmen. 
Ieh fand~ wie sehon oben erwghnt, solche Hohlr.~ume such in der 
Iris des Sehafes bei Mydriasis in etwa gleieher Ansbildung. Sind 
solehe Hohlr~iume in der Iris priiformiert~ so werden sie nattirlieh 
such bei Miosis in Erseheinung treten. Wir finden daher in diesem 
Stadium die I-Iohlr~ume aueh meist mehr oder weniger seitlieh ver- 
zogen und abgeplattet, nieht fund als RShrenquersehnitt; denn bei 
der Ausbreitung ist das Stroma mit dem eingelagerten Muskelapparat 
Zug- und Druekkr~iften naeh den versehiedenen tliehtungen hin unter- 
worfen. Diese werden nattirlieh such bei der Umgest, altung der grSsseren 
Dilatatorleisten yon entseheidendem Einfluss sein. Wir wollen uns 
daher kurz vergegenw~rtigen, in welehen Hauptriehtungen diese Kr~fte 
in den einzelnen Teilen unseres Irissektors wirken. Zun~ehst wirkt 
eine Zugkraft in radi~irer Pdehtung; sie wird verantassen, dass die 
einzelnen Zellen der Dilatatorlamelle in die L~nge gezogen und da- 
dureh ihr Quersehnitt verkleinert wird. Daraus ergibt sieh wieder 
Bin Dttnner- und Niedrigerwerden der Leisten auf dem Quersehnitt. 
Zu gleieher Zeit wird die Dieke der Iris verringert. Die Leisten 
werden also gegen die straffere Innenfl~ehe angedrtiekt. Weiterhin 
wird bei Verengernng der Pupille dureh die ausgieb~ge Ausbreitung 
und Bewegung der Iris in den mittleren Teilen gegenfiber den mehr 
fixeren seNiehen Partien sieh im Stroma eln Zu~ naeh der Mittel- 
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linie zu bemerkbar maehen. Material zur Entfaltung des Irisvorhanges 
wird nach den Stellen des grSssten Ausschlages gleiehsam yon den 
Seitenteilen herbeigeholt. Diese nach der Mittellinie gerichteten Zug- 
kr~tfte werden im Yerein mit der vorigen Wirkung der Verflaehung 
(Abplattung) der Iris in den mehr temporal and nasal gelegenen Teilen 
des Irisstromas die dort befindlichen Leisten im ganzen naeh der 
Nitre zu umlegen bzw. abbiegen. In den mittleren Partien des Iris- 
sektors werden sieh die gegen die Mittellinie geriehteten Zugkr~fte 
mehr oder weniger gegenseitig aufheben. Es werden daher die senk- 
reeht zur Irisflgehe wirkenden Kr~ifte, die die Verflaehung und das 
Diinnerwerden der Iris verursaehten, fast nur noeh allein zur Gel- 
tung kommen. Die bier befindliehen Leisten werden also gegen die 
straffe Innenfliiehe gestaueht, abgekniekt oder zusammengefaltet. Und 
so beobaehten wit aueh im Tangentialsehnitt, wie die Gipfel der 
Fatten in den mehr teml~oral und nasal gelegenen Partien naeh tier 
Mittellinie des fragliehen Sektors zu weisen nnd die Falten selbst 
einen spitzen Winkel mit tier hinteren Iriskontur bilden, der gleieh- 
falls naeh der Mittetlinie des Sektors zu often ist. In den mittleren 
Partien unseres Irissektors um die Mittellinie herum sehen wir da- 
gegen die Dilatatorleisten h~ufig abgekniekt oder unregelm~issig zu- 
sammengefaltet und so im ganzen der Innenfl~tehe gen~ihert. Daneben 
finden wir aueh jene prgformierten ~ohlr~ume in den Leisten infolge 
des Zuges im Stroma in temporaler und nasaler Riehtung verzogen. 
Sie erseheinen nieht mehr rbhrenfSrmig, sondern mehr unregelm~ssig 
abgeplattet. 

Das Studium der Flaehsehnitte best~tigt uns das, was wir dureh 
t~adigr- and Tangentialsehnitte erkannt haben. Eine Erseheinung sei 
hier besonders erw~hnt. Sie betrifft jene Verbindungsfasern zwisehen 
Dilatator nnd Sphinkter, die yore Dilatator abzweigen und bei 5Iy- 
driasis in kurzen Bogen in den Sphinkter einstrahlen. In den ent- 
spreehenden Flaehsehnitten bei enger Pupille verlaufen diese Fasern 
nieht mehr  bogenf6rmig; sie sind bier ganz in den eirkul~ren Ver- 
lanf der SphinkterNsern hineingezogen und bilden mit den radigr- 
verlaufenden Dilatatorfasern einen stumpfen Winkel, der manchmal 
einem reehten nahe kommt. 

U n t e r e r  (ventraler) Iristeil. 

I. Bei  wei te r  Pupi l le .  

In der unteren Langseite der Iris finden wir einen Sektor, der 
ganz analog dem eben besehriebenen oberen gebaut ist. Das Ver- 
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h~ltnis zwischen Seheiniris und funktioneller Iris ist hier im ventralen 
Quadranten etwa das glei&e wie dorsal. Die vorhandenen Unter- 
sehiede sind rein gradueller Natur, wie dies aus den ErSrterungen 
des anatomiseh-physiologisehen Teiles der Arbeit und aus der bei- 
gegebenen Figur (Taf. X,  Ng. 11) leieht gesehlossen werden kann. 
Die Bewegung des unteren Teiles der Iris ist nieht ganz so ausgiebig 
wie oben. Die aIlatomisehen Einriehtungen entspreehen nattirlieh 
diesem Minus an Dehnung und Zusammenziehung. 

So finden wir die Menge an dehnungsfiihigem Stroma vermin- 
dert. Die Anh~tufung in der eiliaren H~lfte ist nieht so bedeutend 
wie oben (Tar. X ,  Fig. 4). Der Sphinkter erseheint im Radiiir- 
sehnitt bei Mydriasis namenflich in seiner eiliaren Hiilfte nieht so 
stark wellenfSrmig gerafft. Die Bildungen an den Innensehiehten 
der Iris, die zur Dilatatorverst~kung dienen, sind nieht so ausgepr~igt. 
Die Strukturfalten sind weniger fief und weniger zahlreieh. Aueh die 
Dilatatorleisten sind an Zahl und St~trke verringert. Die kleineren 
Buekel und VorwSlbungen, knospenartigen Auswfiehse und Ver- 
zweigungen sind an den Dilatatorleisten nnd aueh sonst an der Dila- 
tatorlamelle in nur geringer Ausbildung und Zahl vorhanden. 

Beziiglieh der Verbindung zwisehen Sphinkter und Dilatator 
mSge noeh erw~hnt werden, dass man ausser den hinter dem Sphinkter 
in sehriig radigrer Riehtung ziehenden Verbindungsfasern aueh munch- 
real sehon einen entspreehenden Radi~rzug vom eiliaren Randbiindel 
des Sphinkters naeh dem Dilatator ziehen sieht. Dieses Btindel 
kSnnte man als Andeutung einer ,,Speiehenfaser" anspreehen. 

D e r  untere Irissektor, in dem wir ganz die analogen Verhiilt- 
nisse wie in dem oberen finden, ist nieht ganz so breit als dort; 
er nimmt etwa nur 115 des ganzen Irisringes ein (Taf. IX,-Fig.  1). 

Alles iibrige ergibt sieh ohne weiteres dureh Analogiesehltisse 
unter Beriieksiehtigung der graduellen Verminderung und aus den 
betreffenden Zeiehnungen (Taf. IX ,  Fig. 1 u. Taf. X ,  Fig. 2--5). 

II. Bei  enge r  Pupi] le .  

Die Ausbreitung der Iris erfolgt in der gleichen Weise wie im 
oberen Quadranten. Die Radi~rbreite der fnnktionellen Iris ist hier 
bei 5![iosis nut nngef~ohr lS/~mal gr5sser als bei Mydriasis (Tar: X, Fig. 5). 
Das Studium der mikroskopischen Sehnittserien best~tigt alle Be- 
flmde, die wir bereits im oberen Teile der Iris gemaeht haben. Ieh 
kann daher anf die dortigen Ausfiihrungen verweisen, doeh mSehte 
ieh es nieht verabs~umen, noch einmal hier besonders zu erwghnen, 
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dass jene Formver~nderungen an den Dilatatorleisten, die in Ab- 
knickung und Zusammenf~ltung in den mittlerea Teilen und in den 
seitlichen Partien im Umlegen nach der Mitre zu bestanden, auch 
hier ventral in gleieher Weise zu finden sind. 

Temporaler Iristeil. 

I. Bei wel te r  Pupi l le .  

Sehen wir uns zun~chst wieder einen RadiDzsehnitt aus der 
Mitte dieser seitliehen Partie an (Tar. X, Fig. 6). Sogleieh fallt 
in die Augen, dass die Radi~irbreite des ruhenden Teiles der Iris 
etwa gleich gross ist wie die der funktionellen Iris. Hier nimmt 
also die funktionelle Iris nur die H~tlfte der Sehein- oder Ausseniris 
ein. Die Entfernung zwisehen den Scheiteln des Corneawinkels und 
denen des IrisciIiarfortsatzwinkels betr~gt 2--2114mm, im Gegensatz 
zu dorsal und ventral, wo sie nur etwa 1]~ mm war. Also bildet bier 
der ruhende Tell der Aussen- oder Seheiniris eine breite Zone, wie 
dies aus der beigegebenen Zeichnung (Tar. IX, Fig. 1) ohne weiteres 
ersichtlieh ist. Welter sieht man, class die ganze Breite der funk- 
tionellen Iris bier im mittleren Tell des temp0ralen Quadranten 
etwa nur ~]3 der entspreehenden Irisbreite im dorsalen und ventralen 
Quadranten bei Mydriasis ist. Die Querschnitte der grossen Gef~sse 
und Nerven, die wir dorsal und ventral in der ciliaren H~lfte der 
funktionellen Iris liegen sahen, befinden sich bier ein betr'~ehtliches 
Stiick peripher vom Irisciliarfortsatzwinkel im ruhenden Tell der Iris.. 
Die Basis am Ciliarfortsatziriswinkel ist die breiteste Stelle. Von da 
an verschm~lert sich die Iris allm~hlieh pupillar, um am Sehloch- 
rande in eine stumpfe Spitze auszulaui~en. Die Konturen tier Aussen- 
und Innenfl~che verlaufen in ziemlich gerader Richtt~ng und sind 
glatt ohne nennenswerte Einkerbung und WSlbung. Die Stroma- 
menge ist nur gering und tritt gegen den muskul5sen Apparat sicht- 
lieh zuriick. Der Sphinkter nimmt etwa ~[~ der Breite der funktio- 
nellen Iris ein. Das Band, das die Quersehnitte seiner eng aneinan- 
der]iegenden Muskelbiindel biIdet, liegt gestreekt in gerader radi~[rer 
Richtung. Seine grSsste Breite findet sieh etwas pupillar yon seiner 
Mitre. Von da an bis zum Pupillarrande ftillt er die ganze Irisdicke 
aus. In seinem ciliaren Teile bleibt aussen und innen ein keilfSr- 
miger Stromastreifen [ibrig. An der Innenseite sehen wir seine 
Muskelb[indel nicht mehr rein quer, sondern sehr~g oder in der 
L~ngsrichtung getroffen. Diese mehr radi~r verlaufenden Muskel- 
fasern setzen sich mit dem direkt an der :[nnenfi~che liegenden 
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Dilatator selbst oder mit den ihm yon diesem entgegenkommenden 
radigren Fasern in Verbindung. Nach dem ciliare~l Rande zu wird 
das Sphinkterband schmaler, die Fasern des ciliaren Randbtindels 
sehen wir in manchen Schnitten auch ganz oder teilweise in schr~g 
radigrer Richtung getroffen. Sie gehen also in die Verlaufsriehtung 
der ihnen dor~ entgegenkommendea radig.ren, im Stroma liegenden 
Dilatatorfasern fiber. Wir werden dieses Verhalten in den Flach- 
schnitten be.stgtigt finden. 

Den Dilatator sehen wir im temporalen Quadranten doppelt ano 
geordnet. Einmal den eigentlichen am Pigment getegenen Dilatator 
gebildet yon den Zellen der gusseren Lage der Pars iridica retinae. 
Daneben finden wir aber pigmentierte }Iuskelfasern zu diinneren oder 
dickeren Btindeln angeordnet im Stroma selbst in kurzer Entf~rnung 
yon der Innenfl~ehe paralleI zu ihr in radi~rer Richtung naeh dem 
Sphlnkterrande hin verlaufen. Diese pigmenthaltigen Miuskelfasern 
mit stgbehenfgrmigen l~ernen seheinen manehmal yon der randstgn- 
digen Dilatatorsehieht voltkommen isoliert im Stroma eingelagert zu 
sein. g~nfig kann man aber einen lockeren Zusammenhang mit der 
aueh sehon eine teilweise Auffaserung nach dem Stroma bin auf- 
weisenden Randsehieh~ (B rueh sehe Membran) kenstatieren (Tar. X, 
Fig. 11). Nieht alle diese Fasern haben eine radiate Verlaufsrieh- 
tung parallel zur Innenfliichenkontur. 3£anehe strahlen yon der Innen- 
fl~ehe sehr~g radi~r und pupillar in das Stroma hineino Diese yon 
der Randsehieht abgesprengt .im Stroma verlaufenden Muskelfaser- 
btindeIehen legen sieh aueh nieht zu 2~fuskelstreifen oder Lagen zu- 
sammen. Sie sind ~'ielmehr in radi~irer Ausdehnung wie auch seit- 
lich dnreh sieh einsehiebende Stromastreifen unterbroehen. Man be- 
kommt den Eindrnck~ als wgren yon der randstgndigen Dilatator- 
schicht ans an den versehiedensten Stellen einzelne oder Gruppen yon 
Muske]fasern in das Stroma in sehrgg radi~trer Richtung hinein- 
gewachsen. In der Nghe des Ciliarfortsatziriswinkels sind diese im 
Stroma eingetagerten Nnskelfasern n0eh spgrlieh vorhanden und liegen 
in nS.chster N~he der Innenflgehe. Peripher Yon dem WinkeX habe 
ich ifiemals solehe Muskeifasern finden kSnnen. Pupillar werden sie 
immer hgufiger und bekleiden in immer breiterer Zone die Innen- 
fliiehenkontur. Am eiliaren Sphinkterrande and kurz vorher reiehen 
sie am weitesten ins Stroma hinein. Sie strahlen teils diret~t in das 
Randbt~ndel des Sphinkters aus~ dessen Fasern aneh sehon, wie wir 
oben sahen~ nicht mehr rein eirkulgr vertaufen~ teils umfasse~ sie den 
Rand des Sphinkters. Ein grosser TeiI setzt sich hinter dem Sphinkter- 
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rande in dem Stromastreifen zwischen diesem und dem Pigment fort 
und strah!t successive in die Innenfliiche des Sphinkters aus. Ein- 
heitliche auf lfingere Strecken verfolgbare Streifen, wie wir sie als 
l~ngsgetroffene Dilatatorleisten im oberen und unteren Quadranten 
sahen~ sind hier nicht zu bemerken. Ebensowenig finden wit hier 
auf den Radii~rschnitten Andeutungen yon ausgepr~gten Struktur- 
f~lten. Dies Verhalten gilt auch yon der Innenfl~chenkontur im Be- 
reich des Sphinkters. Diese ist aueh glatt ohne Strukturfalten. D~- 
gegen finden sich aueh bier allenthalben zwischen Dilatator und 
Sphinkter Verbindungsfasern im Stroma~ die tells rein radi~r, teils 
mehr oder weniger schr~g oder quer vom Schnitt getroffen sind. Die 
rein radi~r verlanfenden Fasern legen sich in tier Regel mit den 
ihnen yon der Innenfl~che des Sphinkters entgegenkommenden radi~ren 
Muskelbiindeln zus~mmen, wie bereits oben beim Sphinkter erw~hnt. 

Betrachten wir die Serien yon T~ngentialschnitten aus diesem 
temporalen Iristeile~ so finden wir in der N~he des Ciliarfortsatziris- 
winkels die innere Profilhnie nur wenig und fl~tch gewellt, selten ein- 
gekerbt. Diese Unregelm~ssigkeit verliert sieh ~ber bald in den fol- 
genden Schnitten nach dem Sphinkter hin. Die Profillinie wird dann 
glatt und ger~de. Wir finden bier also keine ausgepr~gten Struktur- 
falten. An der Dil~tatorlamelle sieht man auch keine solchen Ein- 
faltungen, wie wir sie im dorsalen und ventr~len Quadranten fanden. 
Es macht sich hier schon ganz in tier N~he des Ciliarfortsatziris- 
winkels an der Dilat~torlamelle eine Auffaserung und Ausstrahlung 
dieser Schieht nach dem Strom~ bin geltend. Einzetne oder kleine 
Komplexe yon Zelleu springen in alas Stroma vor und verlieren bald 
einen eigentlichen Zusammenhang mit der randst~ndigen Dilatator- 
schich• W~ren jene Dilat~torleisten in dem oberen und unteren Qua- 
dr~nten eine Einfaltung tier ganzen zus~mmenh~ngenden Epithel- 
muskellamelle~ so ist es hier mehr ein ]~ineinwaehsen einzelner oder 
einer kleineren Anzahl yon Zellen in das Stroma. Die einzelnen Ein- 
wiichse sind im Tangentialschnitt meist mehr oder weniger kolben- 
artig gestaltet (Tar. X~ Fig. 11). Im verdiekten Teile des Kolbens 
finder sich das Protoplasma mit Pigment und Kernen und zwar nach 
innen gelagert, w~hrend in der Peripherie die kontraktilen Elemente 
der Zelle liegen. Meist sind die Kolben durch einen sehmalen mus- 
kulSsen Streifen, tier h~ufig einige PigmentkSrnchen enth~lt, stiel- 
artig mit dem randst~tndigen auch etwas aufgefaserten Teil tier 
Bruchschen  Membran verbunden (Tar. X ,  Fig. 11). Manehmal 
aber liegen diese Zellen ganz 'abgesprengt scheinbar ohne Zusammen- 



436 pi. t{iehter 

hang mit dem iibrigen Dilatator im Stroma. Auch bier sehen wit 
hguiig jene Hohlriume in den Zellkomplexen aaftreten, die wir a!s 
eine Begleiterscheinung der ~nsseren retinalen Zellschicht f~nden. 
Diese im Stroma liegemen Zetlanh/iufungen nehmen dann Ringform 
an Ms Querschnitt einer kurzen RShre. Neben solehen RShren, bei 
denen naeh innen das Probplasma mit Pigment nnd peripher die 
kontraktilen Teile gelegen sind~ bemerkt man aneh nieht selten ab- 
gesprengte Zellkomplexe, in denen diese Anordnung nicht vorhanden 
zu sein seheint, vielmehr die einzelnen Elemente regellos durehein- 
ander liegen, wie X l i n g e  (8) es fiir Ziege und Schaf bei Mydriasis 
als Regel aufstellt. Die einzelnen Zellen setbst haben raehr den 
Gharakter der gewbhnliehen glatten Muskelzellen, nur dass hier der 
Pigmentgehalt dazukommt. Dem entspricht aneh die Form des 
Kernes, der, wie man deutlieh auf den Radiirsehnitten sieht, stiibehen- 
f6rmig wie bei den Sphinkterfasern ist. 1Jbrigens seheinen aueh in 
den Muskelfasern des Sphinkters vereinzelte PigmentkSrnehen ent- 
halten zu sein. Ieh kann daher l~ee r fo rd t  (7) nieht beistimmen~ der 
annimmt, dass dieses Pigment innerhalb des Sphinkters zwischen  den 
Muskelfasern liegt. 

Jene kolbenartigen Einwtichse stehen manehmal b~ischelartig 
beieinander. Sie kbnnen so dieht stehen, dass es auf dem Tangen- 
tialsehnitt aussieht, als ob die inneren Irissehiehten yon einer mehr 
oder weniger kontinnierlichen Hecke soleher Dilatatorauswtiehse be- 
gleitet wgre. Es finden sieh dann zwisehen den einzelnen Kolben 
und sonstigen Anh~iufungen der Dilatatorzellen nut sehmMe Binde- 
gewebsstr~inge des Stromas. Hier wird man an die Schilderung des 
Dilatators beim Delphin erinnert, die G r y n f e l t t  (5) gibt. G r y n f e l t t  
bes&reibt jedoeh die dieke Schieht als dieht nebeneinandergereihte 
Falten der Dilatatorlamelle (ihnlieh wie dorsal). Doch ist wohl 
zwischen dieser Art der Einfaltung nnd dem ttineinwaehsen, wie wit 
es hier an der Dilatatorlamelle finden, ein prinzipieller Unterschied 
nicht zu formnlieren. Sollen doeh aneh bei den Aktinien vollkommen 
yon der iinsseren Zellsehieht abgelSste Mnskelzellen in der Kiirper- 
wand sieh finden. Die einzelnen dieser Auswiiehse kann man nieht 
Ms kontinuierliehe Leisten his naeh dem Sphinkter hin verfolgen. 
Bei Verfolgung einzelner in der Tangentialsehnittserie hgren sie bald 
auf, und es treten andere an ihre Stelle. Wit  finden also dnrch die 
Tangentialschnitte unsere Annahme, auf die uns die l:ladi~irsehnitte 
fiihrten, best~ttigt, dass ngmlieh die im Stroma liegenden radigren 
Muskelbtindel dutch Ausstrahlung yon immer neuen Stellen der 
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randst~ndigen Dilatatorschicht erg~nzt werden. In den Tangential- 
schnitten aus der iN,he des ciliaren Sphinkterrandes sehen wir, dass 
ausser den in mehr radiiirer Richtung in den Sphinkter iibergehen- 
den Verbindungsfasern noch kleinere, diinnere Verbindungsfasern yon 
den abgesprengten Dilatatorfasern in scharfem Bogen in die cirkul~re 
Sphinkterfaserrichtung einbiegen, wie wir es auch im oberen und 
unteren Quadranten sahen. Solche seharf abbiegende Verbindungs- 
fasern kSnnen wir auch noch hinter dem Sphinkter weiter pupillen- 
w~rts verfolgen bis gegen Ende des Dilatators hin. 

Die Flaehsehnitte zeigen uns besonders deutlich die starke Ver- 
bindung, die in diesem Irissektor am Sphinkterrande zwisehen diesem 
und dem Dilatator start hat. Man sieht bier, wie sich breite Muskel- 
biindel yore Dilatator zum Sphinkter zu einem flachen Bogen zu- 
sammenlegen. Eine Grenze zwischen Sphinkter und Dilatator ist in 
ihnen sehwer zu ziehen. St~.behenfSrmige Kerne weisen axle Fasern 
auf, sowohl die Tom Dilatator als aueh die Tom Sphinkter. Aueh 
der Pigmentgehalt ist nieht entscheidend, da derselbe innerhalb dieser 
VerbindungsbSgen in den Zellen naeh dem Sphinkter hin allm~hlich 
abnimmt. Diese BSgen finden wir aueh noch welter pupillarw~rts 
Ton der Randzone des Sphinkters auftreten, wie wir dies bereits in 
den Radiiirschnitten sahen. Neben diesen starken VerbindungsbSgen 
sehen wir bier in den Flaehschnitten aueh jene kleineren kurzen 
Verbindungsfasern, die TOm Dilatator in seharfem Bogen in die cir- 
kuli~r angeordneten Sphinkterbiindel iibergehen. Die Ylachsehnitte er- 
g~nzen also jenen Befund an den Tangentialschnitten. 

Der seitliche ~bergang in den oberen und unteren Quadranten 
ist ein allm~ihlieher. Hier wird die Radi~rbreite tier funktionellen 
Iris griisser, das Stroma nimmt an Menge zu, der Sphinkter beginnt 
sich im Radi~rschnitt in schwache Falten zu legen, die im Stroma 
tiegenden Dilatatorbiindel nehmen an Menge ab, es treten langsam 
mehr Strukturfalten auf; kurz die Iris wird immer geeigneter~ sich 
auszubreiten und zusammenzuziehen. Hier temporal finden wir oben 
und unten eine verh~ltnism~ssig breite Zone, wo ausser ausgepr~gten 
Strukturfalten und deutliehen Dilatatorleisten auch schon jene im 
Stroma eingelagerten Dilatatorbiindel nebeneinander vorkommen. 

II. Bei  e n g e r  Pupi l le .  

Betrachten wir einen Irisschnitt, der direkt an dem tempo- 
raten Winkel der bei Miosis spaltfSrmigen Pupille gelegen ist 
(Tar. X,  Fig. 7), so miissen wir sagen, dass eine zu beriicksieh- 
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tigende Forraver~Lnderung nich'L zu konstatiereu ist. Wir k5nnen diese 
Partie als relativ fix betrachten. Dernentsprechend finden wir aueh 
keine feineren anatomischen Ver~nderungen bet Miosis. Durch die 
Kontraktion des Sphinkters erscheint bet Miosis sein Querschnitt etwas 
breiter und der Randteil der Iris auf dem Radi~rschnitt etwas kolbig 
~erdickt, nicht raehr so keilfSrrnig spitz aus]aufend wie bet Mydriasis. 
NattMieh raaeht sieh in den welter dorsal nnd ventral gelegenen 
TJbergangsteilen des temporalen trisquadranten eine entspreehende 
Dehnnng und Ausbreitung der Iris rnit Streckung des Sphinkter- 
bandes im RadiSrs&nitt, eine Anspannung and Versehmi~lerung der 
Dilatatorfasern usw. geltend, wie dies aus dem friiher @esagten ohne 
weiteres gesehlossen werden kann. 

Nasaler Ir is te i l .  

L Bet  we l t e r  Pup i l l e .  

Der nasale Quadrant steht zum temporalen ill i~hnliehern Ver- 
h~Itnis wie der dorsale zurn ventralen, nur is~ der graduelle Abstand 
no& etwas vergrSssert. Aneh bier ist iiberall eine graduelle Yermin- 
derung der Eigensehaf~en ira Aufbau gegeniiber dem teraporalen 
Quadranten vorhanden. Dazu korarat, dass sieh in den welter dorsal 
und ventral gelegenen Teilen ein Uberspielen der stark graduell ver- 
rninderten Verh~iltnisse des dorsalen und ventralen Quadranten deut- 
]ieh beraerkbar raaeht, was ja rnit der Abschw~chung jener fiir den 
ternporalen Quadranten charakteristischen Eigenschaften Hand in 
Hand gehen muss. Urn weitsehweifige Wiederholungen zu vermeiden, 
will ieh nur einige rnarkante Unterschiede herausgreifen, ans denen 
sieh unter ]3eriieksiehtigung rneiner friiheren eingehenderen Ausfiih- 
rungen die Einzelheiten ohne weiteres ergeben. Wenn wit die Ra- 
di~rschnitte betrachten (Tar. X, Fig. 8), so finden wir, dass der 
ruhende Tell der Iris hier nasal, etwa 1.--11]~ mm breit ist, also etwa 
halb so breit wie teraporal, doeh n0eh betr~ehtlieh breiter als dorsal 
nnd ventral. Die Radi~rbreite der Nnktionellen Iris bet Mydriasis ist 
nasal etwa die gleiehe wie temporal in beiden Stadien. Die Quer- 
sehnitte der grSsseren Gef~ssstiirarae nnd Herren fallen in die Grenz- 
gegend der rnhenden nnd funktionellen Iris, zum Teil sehon in den 
peripheren Tell  der letzteren. Die Strornaraenge ist infolgedessen im 
funktionellen Tell der Iris anch eine grSssere als temporal, doch ist 
die Forra der Iris im ganzen noeh gestreckt nnd keilfdrrnig; aller- 
dings ist sie an der Stelle, wo die Gef~sse liegen, etwas verdickt. 

Das Sphinkterband liegt auch gestreckt, doch erscheinen die 
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Bfindel nieht so dicht geh~uft und sind kleiner und spiirlieher als 
temporal. ¥on seiner Innenfl~che gehen aueh Biindel in sehr~g ra- 
di~rer Richtung zum Dilatator, yon dem eben solche schwache 
Fasern ihm entgegenkommen, ganz wie temporal~ nur graduell ver- 
mindert. Der Dilatator besteht auch aus der etwas aufgefaserten 
randst~ndigen Schieht und aus ira Stroma liegenden schwachen Ra- 
di~rbiindeln. Dieselben reichen aber nicht so weir in das Stroma hin- 
ein. Relativ am st~rksten sind sie aber aueh entwickelt am ciliaren 
Sphinkterrande und kurz davor. Die ¥erbindung zwischen Sphinkter 
und Dilatator bildet die Analogie zu dem teraporalen Quadranten. 

In den Serien yon Tangentialschnitten sehen wir die Dilatator- 
schicht genau so aufgefasert und in derselben Form Einw~ichse in 
das Stroma hineinschieken. Die Einwiichse sind nur bedeutend sp~r- 
licher und kleiner als in den entsprechenden Teilen des teraporalen 
Quadranten. Sie reiehen aueh nicht so welt in das Stroraa hinein, 
wie bereits oben erw~hnt. Die Andeutungen yon Strukturfalten in 
der ciliaren Zone sind ausgepr~gter~ namentlieh naeh den dorsalen 
und ventralen lJbergangsschenkeln zu. tiler finden wir aueh raaneh- 
real an der r~mdst~ndigen Schicht der Dilatatorlamelle kleine kurze 
Leisten, die grosse Ahnlichkeit rait den Leisten haben~ die Klinge(8) 
beira Schwein fan& 

Der Ubergang yon der oberen und unteren Irispartie nach der 
nasalen Seite bin geht ~-iel allra~hlieher vor sieh als der nach der 
temporalen Seite. Wir finden hier nasal je eine Zon% wo wir nur 
eine randst~ndige Dilatatorschieht mit m~issigen Strukturfalten auf 
dem Tangentialschnitte konstatieren kSnnen. Erst langsam gesellen 
sich hierzu naeh dem nasalen Pupillarwinkel bin geringe Auffaserung 
und kleine sp~rliche Einwfichse ins Stroma. Von den Flachschnitten 
sei noeh erw~hnt, dass sieh aueh hier jene flachen VerbindungsbSgen 
zwischen Dilatator und Sphinkter vorfinden, nur sind sie sehw~cher. 

II. Bei  enge r  Pupi l le .  

Im Gegensatz zu temporal vermag man im nasalen Quadranten 
bei Miosis schon eine merkliche Formver~nderung zu konstatieren, 
doeh ist sie noch klein im Yergleich rait den entspreehenden Ver- 
~nderungen ira dorsalen und ventralen Quadranten. Auf dem Ra- 
di~rschnitte sieht man, wie die ganze funktionelle Iris gestreckter ist 
(Tar. X,  Fig. 9). Ihre Radi~rbreite ist etwa ura 1[~ grSsser gewor- 
den~ als sie bei ~¢Iydriasis war. Die Dieke des sphinkterfreien Teiles 
der funktionellen Iris hat auch etwas abgenomraen. Der Sphinkter- 

v. Graefe's Archly fiat OphthalmoIogie. LXX.  3. 3 9  
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querschnitt ist infolge tier Kontraktion ~-erbreitert, so dass die Rand- 
partie des radigren Quersehnittes der Iris wie temporal geringgradig 
kolbig verdickt erscheint. Am Dilatator kann man hier nasal gueh 
sehon eine Dehnung seiner einzelnen Elemente konstatieren. Unter 
anderem tritt die Auffaserung an den kontraktiten Teilen der ~usseren 
Retinalamelle nach dem Stroms und den in diesen eingelagerteu 
Muskelfasern nieht mehr so deutlich hervor. Die Kontur der B r u c h -  
schen Membran ist glatter. Die vorhandenen Strukturfalten sind 
his auf geringe Andeutungen in der Iq~the des CiliarfortsatziriswinkeIs 
verstrichen, ebenso die kleinen Dilatatorleisten. 

Ehe ich an die Zusammenfassung der Resultate meiner Arbeit 
gehe, muss ich noeh einige Fragen erSrtern, bei denen meine Be- 
funde mit den Ansichten yon Autoren, die auf gleichem Gebiete ge- 
arbeitet haben, nicht ohne weiteres in Einklang zu bringen sind. 

Die Ergebnisse der Arbeit K l i n g e s  (8)bez[~glieh des Schafes 
babe ich durch meine Untersuchungen zum grossen Tell best~tigen 
kSnnen~ namentlich was den feineren Aufbau des Dilatators anbe- 
trifft. Seine abweichenden Befunde erklgren sieh leicht daraus, dass 
er den Irisring in seiner ganzen Circumferenz auch bei den Tieren 
mit querovaler Pupille als einheitlich aufgebaut angenommen hat und 
daraus, dass ihm keine durchgehenden Serien zurVerfiigung standen, 
wie ich dies schon eingangs erwghnte. So sah Klinge~ dass die 
Dilatatorleisten in sogenannte Speichenfasern am ciliaren Sphinkter- 
r~nde ttbergingea und_ verallgemeinerte diese Ansich£. Naeh meinen 
Untersuchungen muss ich diesen Befund dahin richtig stellen~ dass 
ieh im mittleren Tell des dorsalen und ventralen Quadranten die 
Dilatatorleisten immer ciliar yore peripheren Sphinkterrande aufhSren 
oder in Strukturfalten ~ibergehen s~h. Solche Speichenfasern~ die im 
sphinkteri}eien Tell yon der inneren Epithellamelle zum eitiaren 
Sphinkterrande verlaufen, sah ich in dem dorsalen Sektor niemals~ 
dagegen manehmal im entspreehenden ventralen. Dutch diese letz- 
teren kann man, wenn nut RadiDxschnitte zur Verfiigung stehen und 
keine Serien yon Tangentialsehnitten~ leicht zur Annahme verleitet 
werden~ dass die Dilatatorleisten im ventralen mittleren Irissektor in 
diese Speichenfasern iibergehen° Noch leichter muss man zu dieser 
Annahme kommen, wenn man Schnitte aus den Ubergangszoneu 
aaeh den Seiten bin, namentlich nach temporal vor sich h~t; denn 
hier sind neben jenen echten Dilatatoreinfaltungen, die ftir dorsal und 
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ventral typisch sind, auch schon jene ins Stroma eingelagerten losge- 
sprengten Diiatatormuskelfasern vorhanden~ die wir temporal und 
nasal immer in die Randbiindel des Sphinkters einstrahlen sahen. 

Jene Form der Dilatatorleisten, wie sie K l inge  beim Schaf bei 
Mydriasis schildert, land ich namentlieh in der Ubergangszone des 
ventralen und dorsalen in den nasalen Quadranten und aueh sonst 
in der NiChe des Ciliarfortsatziriswinkels. 

Eine solche Umwandlung in RShren bei Miosis, wie sie K l inge  
sehildert, konnte ieh jedoch an ihnen nieht feststellen. Ieh sah jene 
Leisten bei Miosis meist ganz verschwinden. K l inges  Befunde er- 
kl~e ieh mir daraus, dass er bei Miosis vielleicht Schnitte aus einer 
anderen Partie des Irisringes vor sieh hatte und dass in dieser Iris 
gerade jene Hohlr~iume pr~formiert waren, die ich als eine Sekre- 
tionswirkung und tempor~ire Erscheinung an der Ditatatorzellschieht 
ansprechen mSehte. 

Beziiglich des Vorkommens yon ausgepr~gten tiefen Dilatator- 
falten beim Schaf hat meine Arbeit die darauf beziiglichen Befunde 
Grynfe l t t s  (5) roll und ganz best~tigt. Ich muss daher der Ansicht 
Hee r fo rd t s  in der Nachsehrift zu seiner Arbeit (7), dass eine Ver- 
weehslung der Dilatatorleisten mit radi~ren Sphinkterbiindeln nicht 
auszuschliessen sei, entgegentreten. Ich glaube vielmehr, dass meine 
Befunde beim Schafe dazu angetan sind, eine vermittelnde und er- 
giinzende Rolle zu spielen. He e r f o r d t  formuliert einen seharfen 
Unterschied zwischen gtatten Muskelzetlen des Sphinkters und den 
Epithelmuskelzellen der Dilatatorlamellen und z~hlt Unterscheidungs- 
zeichen auf, die naeh seiner Ansicht zwischen radi~ren Sphinkter- 
biindeln and Dilatatorfalten aufgestellt werden kiinnen. I ch  halte nun 
dafilr, dass j ene ins Stroma ,,eingewachsenen" und eingewanderten 
muskul5sen Fasern der Dilatatorsehicht, die ich beim Schaf im tem- 
poralen und nasalen Quadranten land, eine Art Ubergangsform dar- 
stellen zwischen den Muskelzellen des Sphinkters und den Epithel- 
muskelzellen, die sich in dcr iiusseren Retinaschicht mit ihren echten 
Einfaltungen vorfinden. Indem die einzelnen Muskelepithelzellen der 
Dilatatormembran in das Stroma hineingewandert, und immer mehr 
einen eigentlichen Zusammenhang mit ihrem Mutterboden der iiusseren 
:Retinalamelle verloren haben und isoliert im Stroma liegen~ haben 
sie auch mehr und mehr ihren urspriinglichen Charakter als Epithe]- 
muskelzellen verloren. Die kontraktilen Elemente haben auf Kosten 
des protoplasmatisehen Teiles der Zelle zugenommen, der Rest dieses 
letzteren samt dem Kerne ist in die spindelfSrmige Muskelzelle bin- 
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eingezogen~ die Zelle hat ganz den Charakter einer gewShnlichen 
glatten Muskelzelle mit st~bchenfSrmigem Kerne angenommen, nur 
mit dem Unterschiede, dass sie Pigment enthalt. H e e r f o r d t  setbst 
hebt in seiner Nachschrift hervor, dass er ,,an Radigrschnitten der 
Kanincheniris hie nnd da vor der Dilatatorschicht radigre Btindel 
mit ausgepr~gten stabfSrmigen Kernen gesehen habe". Nun habe 
ich in meiner Arbeit gezeigt, dass beim Schaf diese DiIatatorein- 
wiichse, die aus glatten Muskelzellen mit st~tbchenfSrmigen Kernen 
nnd Pigmentgehalt zusammengesetzt sind, allenthalben in den Sphink- 
ter ausstrahlen, und dass in den Verbindungsbggen zwischen Sphinkter 
und Dilatator nicht entschieden werden kann, wo Dilatatorfasern 
aufhSren nnd Sphinkterfhsern beginnen; denn anch die glgtten Muskel- 
zellen, die schon eine ganz ausgeprggte cirkulgre Anordnung auf- 
weisen, zeigen, namentlich wenn sie in der Nachbarschaft der Ver- 
bindnngsfasern liegen, noeh deutlichen Pigmentgehalt. Vereinzelte 
PigmentkSrnchen findet man auch nicht selten in den Zetlen des 
Sphinkters iiberhaupt. Also l~sst sich auch nicht in 1Rttcksicht auf 
das Pigment entscheiden, wo die Grenze zwischen Sphinkter und 
Dilatator zu ziehen ist. Die t~rage, was ist Sphinkter, was Dilatator, 
diirfte sich vielleieht iiberhanpt nur in Riicksicht auf die Faserver- 
laufsrichtung und die Innervation einigermassen entscheiden lassen. 
Abet aueh dann diirfte man noch auf Zweifel stossen~ wenn man zu 
entscheiden hiitte, welchem Musketsystem man die einzelnen Ver- 
bindungsfasern zureehnen sollte. 

Diese Deutung meiner Befunde steht nicht im Gegensatz zu 
der fiir die Dilatatorfrage so entscheidend gewordenenAnsicht Heer -  
fordts ,  die Zellen der gusseren retinalen Lamelle als Epithelmuskel- 
zellen anzusprechen, ~hnlich den in der Wand yon Aktinien. Ich 
glaube vielmehr, dass meine Befnnde eine AnaIogie bilden zu der 
Tatsache, dass auch in der Wand der Aktinien yon der ektoder- 
malen gusseren Zel]age Iosgesprengte Muskelzellen zu finden sind. 

Hierbei mSehte ieh noch auf jene Hohlranmbildung aufmerksam 
machen~ die wir an die Dilatatorlamelle gebunden fanden nnd die 
ieh mir als eine Art Sekretion zu erkl~iren suche. Wenn man an- 
nimmt, dass jene Epithelmuskelzellen der gusseren Retinalamelle 
noeh eine sekretorisehe T~tigkeit entfalteten, so wtirde dies ihrer ek- 
todermalen Abstammung keineswegs zuwiderlaufen, l~inden wir doch 
aueh an den Epithelzellen des Traubenkornes, die gleichfal]s der 
Pars iridica retinae angehbren, Ver~nderungen, die auf eine sekre- 
torische Tiitigkeit der Zellen hindeuten, wie es Z ie tzsehmann(12)  
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in seiner Arbeit tiber die TraubenkSrner unserer Haustiere nach- 
gewiesen hat. Dies ist noch ein Grund mehr~ auch jen~ Hohtr~ume 
in den Dilatatorleisten~ die K l inge  als eine Folgeerseheinung der 
Dehnung der Iris bei 5~iosis anspricht, ats Sekretionsvorgang zu 
erkl~ren. 

Im physiologisch-anatomischen Tell meiner Arbeit bei den Aus- 
ftihrungen, dutch die ieh die }Iechanik der Irisbewegung beim Schafe 
zu erkl~ren versuchte, habe ich dem Stroma eine relativ passive Rolle 
gegentiber dem Muskelapparat zuerteilt. 

Nun kommt tvItinch (9) bei seinen eingehenden und interessan- 
ten Studien an der Iris des Menschen zu dem Schlusse, dass die 
Stromazellen musku15ser Natur sind und das Stroma selbst sich in- 
folgedessen zusammen mit dem kontraktilen Teil der Epithehnuskel- 
lamelle beim Pupillenspiel aktiv beteiligen muss. 

Wenn ich beim Schafe den infolge der Verst~rkung verh~ltnis- 
mgssig gut entwickelten Dilatator berticksichtige, wenn ich mir die 
augenf~llige ~'bereinstimmung seiner morphologisehen und graduellen 
Entwickhng mit den in dell einzelnen Abschnitten des Irisringes ihm 
zufallenden Aufgaben vergegenwgrtige, wenn ich weiterhin erwgge, 
dass man die Natur des Stromagewebes des Menschen nicht ohne 
weiteres auf das Irisstroma des Schafes iibertragen kann~ da dieses 
bei den Haustieren iiberhaupt mehr den Charakter des gewShnlichen 
Bindegewebes hat und auch in bezug auf die Entwickhng der Ge- 
f~ssmuskulatur abweicht~ so glaube ich aus allem diesen schliessen 
zu diirfeu, dass beim Schaf~ das Stroma selbst doch eine relativ 
passive Rolle spielen muss gegentiber dem eigentliehen Musketapparat 
(Sphinkter und epithelialen Dilatator). Ich glaube auch, dass durch 
mannigfaltige Unebenheiten und Ausstrahtungen des Dilatators nach 
dem Stroma bin dieses mit dem kontraktilen Dilatator in innigem 
Zusammenhange steht. Durch diese Verbindung und durch bestimmte 
Faseranordnung im Stroma selbst ~drd daher auch die Form und 
Spannung des Stromas yon den muskul5sen Dilatatorfasern in ge- 
wissem Grade beherrscht werden kSnnen. Auch aus diesem Grunde 
meine ich fiir das Schaf zur Erkl~rung der Formver~nderung der 
Iris beim Pupillenspiel die Annahme einer deutlich zutage tretenden 
aktiven Stromamithilfe entbehren zu kSnnen. 

Zum Schlusse muss ich noch die Arbeit yon Eversbuseh(3):  
,,Der anatomische Grund der spaltf~rmigen Pupille" eingehender 
besprechen, da diese yon der meinigen innig beriihrt wird. 

Eve r sbusch  untersuchte genauer die Iris des Pferdes. Er land 
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in den Sektoren der Iris, die um die Enden der spaltfSrmigen 
Pupille gelegen sind~ einen Hemmungsapparat, dem er den Namen 
Ligamentum inhibitorium seu triangulare iridis gibt. Dieser stellt sich 
nach der Sehilderung yon Ever sbusch  etwa so dar: Die cirkularen 
Sphinkterfasern an den Enden des pupillaren Querspaltes sind dureh- 
woben yon radigrverlanfenden Muskelfasern, die auch welter peripher 
die cirkul~ren Sphinkterfasarn durchflechten. Ebenso zweigen sich 
aus den peripheren Sphinkterteilen Muskelfibrillen ab. Beide Faser- 
gnlppen verjtingen sich peripher yam Sphinkter zu dttnneren radiSxen 
Str~ngen, die etwa in der Mitre zwischen Pupillar- und Ciliarrand 
ihren mnskulSsen Charakter verlieren und in sta~we Endbalkan yon 
e]astischer Natur iibergehen. ,,Von da ab his gegen den peripheren 
Ansatzpunkt dar Regenbogenhaut 15sen sie sich in gegen den Ciliar- 
rand wieder etwas breiter werdenda schmale Leisten anf, welche zu- 
sammengesatzt sind aus meist nahezu parallel zueinander verlaufenden, 
bisweilen sich leicht iiberkrauzenden starren glgonzenden Balken. Nur 
hie und da gewahrt man noch eine Muskelzelle/' 

Der Dilatator stellt sich nach Eve r sbnsch  in der Iris des 
Pferdes dar ale radi~ire Abzweigungen van den gussersten Lagen des 
Sphinkter% die ciliarwgrts geschl~ngelt varlanfen. In den ciliaren 
Randteilen sind Queranastamasen varhanden, die jedoch keinen ga- 
schlossenen Ring bilden. In den Seitanteilen der Iris finder sich ganz 
die gleiehe Anordnnng des Dilatators, nur viel sp~trlieher. 

Wennich diese Schilderung Eversbuschs  sowie auch seine Ab- 
bildung eines Plachsehnittas aus den seitlichen Teilen der Iris des 
Pferdes mit meinen Befunden in den entsprechenden Irissektoren beim 
Schafe vergleich% und wenn ich zugleich den dama]igen Stand der 
Dilatatorfrage beriicksichtige, so dr~tngt sic/h mir die Vermntung auf, 
dass beim Pferde ghnliehe Verhgltnisse vorhanden seien~ wie ich sie 
beim Sehaf gefnnden, and dues Ever sbusch jene  im Stroma liegen- 
den Dilatatorfasern und ihre innige und straffe Verbindnng mit dem 
Sphinkter als seinen Hemmungsapparat gedeutet hat. 

Seine Befunde bei Betraahtung der Iris mit blossem Auge und 
mit Hilfe der Lape; wobei sich ngmlich die Anwesenheit des Hem- 
mungsapparates in diesen seitlichen Partien der Iris durch stark 
hervortretende radi[~re Streifenbildang an der Innenfl~cha bemerkbar 
machen soll~ kann ich beztigJich tier Sehafiris nieht best~tigen. Ich 
babe vielmehr an der LrisinnenfiD.ehe beim Sahafe gerade in dam mitt- 
]eren Tei[ des oberen ~nd unteren Quadranten hgufig eine deutlieh 
radigre Streifung konsta~eren k8nnan, ein Bdund, der ohne weiteres 
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aus den dort stark ausgepr~gten radiiiren Strukturfalten und Dfla- 
tatorleisten zu erkt~ren ist. 

In einer sp~teren Arbeit hoffe ieh dieser Frage ~hnlich wie beim 
Schafe aueh beim Pferde n~her treten zu kSnnen. 

Zusammenfassung. 

Die Ergebnisse meiner Untersuchungen an der Iris des Schafes 
mSchte ich kurz in £olgenden S~tzen zusammenfassen: 

1. Die Iris des Sehafes~ so wie sic sich bei Betrachtung yon der 
vorderen Augenkammer aus darbietet und ihre periphere Umgrenzung 
durch die Scheitelpunkte des Iris-Corneawinkels erh~ilt, kann sich 
nicht in ihrem ganzen Umfange an der ¥erengeruug und Erweiterung 
der PupiUe aktiv beteiligeu. Diese ,,Schein-oder Ausseniris" zerf~llt 
vielmehr dadurch, dass sich die Basis der Ciliarforts~tze auf der 
Innenfi~ehe d e r  Iris pupillenw~rts vorschiebt, in einen zentral ge- 
legenen Teil, die eigentliche ,funktionelle Iris", und in eine periphere 
Zone, den ,,ruhenden Teil" der Iris. Die Grenze ist ringsum in 
dem Seheitelpunkte des Iriseiliarfortsatzwinkels zu suchen. Bis zu 
dieser Stelle sitzen auf der Innenfl~che der Iris noeh Ciliarforts~tze 
a.uf, so dass man diesen ,ruhenden Teil" der Iris in ge~dssem Sinne 
noch dem Aeeommodationsapparate zuz~hlen muss. Eine Beteiligung 
am Pupillenspiel ist fiir diese periphere Zone der Iris daher auszu- 
schliessen. Auf der andern Seite ist der Dilatator nur his zum 
Seheitel des Irisciliarfortsatzwinkels hin ausgebitdet. Aueh aus diesem 
Grunde ist an dieser Stelle die periphere Grenze der ,funktionellen 
Iris" zu suehen. 

2. Die periphere Umgrenzung der ,,Schein- oder Ausseniris" ist 
eifSrmig. Nun schieben sich die Ciliarforts~tze in der Gegend der 
Pole des Ovules, also temporal und nasal, bedeutend welter zentral: 
w~rts auf der Innenfl~iehe der Iris vor als dorsal und ventral. Die 
Breite des ,ruhenden Teiles" der Iris ist also dorsal und ventral sehr 
gering, bedeutend grSsser temporaI~ etwas weniger nasal. So kommt 
es, dass die periphere Umgrenzung der ,,funktionelten Iris" nahezu 
einen Kreis darstellt~ der in das Oval der ,,Schein- oder Ausseniris" 
einbeschrieben ist. 

3. In der kreisfSrmigen Umgrenzung der funktionellen Iris liegt 
nun bei Miosis der Pupillenspalt in querer Richtung, jedoeh nieht 
symmetriseh in der Mitre, sondern etwas nach der temporalen und ven- 
tralen Seite hin verschoben. Die Radi~irbreite der funktione]Ien Iris 
ist daher dorsal und ventral am grSssten, ventral etwas geringer. An 
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den Enden des Pupitlenspaltes ist die funkgionelle Iris bedeutend 
sehmaler und zwar nasal etwas breiter als temporal. 

4. Bei Nydriasis wandelt sich der miotisehe Querspalt der 
Pupille in eine querovale bis kreisf8rmige Offnung urn. Beim Pupillen- 
spiel veriindert sieh infolgedessen die Radi~irbreite der funktionellen 
Iris dorsal nnd ventral am meisten lind zwar dorsal in st~irkerem 
Masse als ventral. TemporM ist fast gar keine Veriinderung zu kon- 
statieren, sehon in merklieh hgherem Masse nasal. 

5. Das Ruhestadium der Iris ist bei Miosis zu snchen. 
6. Am Sphinkter, der in allen Quadranten der Iris eine etwa 

gleiehbreite pupillare Randzone einnimmt, finden sich, ausser gewissen 
straffen innigen Verbindungen mit dem Dilatator fn den seittichen 
Irispartien, an den Enden des Pupillenspaltes keine starker hervor- 
tretenden regiongren morphologisehen Versehiedenheiten. 

7. Die Versehiedensrtigkeit derAufgaben beim Pupillenspiel ill 
den einzelnen Teilen des lrisringes, deren Erfgliung also dem Di]a- 
tarot zufNlt, spiegelt hi& in seiner verschiedenen morphologisehen 
Entwieklung wieder: 

a. Im d o r s a l e n  und v e n t r a l e n  Quadranten, wo die Iris beim 
Pupillenspiel den grbssten Ausschlag macht , ist der Dilatator dutch 
ausgiebige Faltenbildung (Strukturfalten und Dilatatorleisten) ent- 
spregend verstgrkt und zwar ventral in minderem Grade, entspreehend 
dem kleineren Ausschlage in diesem Irissektor. 

b. T e m p o r a l  und nasa l  finden sieh ausser der Epithelmuskel- 
lamelle a n  tier Innenfl~ek, e der Iris vor dieser im Stroma eingelagert 
radiiire Muskelztige, die Einwiiehse yon Zellen der Dilatatorlamelle 
darstellen. Diese gehen mit den Sphinkterfasern eine innige und 
straffe Verbindung ein. Sie dienen dazu, die seitlichen Partien des 
Stromas in der Naehbarsehaft der Pul~illenspaltenden in ihrer Form 
und Breite zu fixieren. Wenn also der Sphinkter naeh Ersehlaffung 
der DiIatatorfasern zur Wirknng kommt, werden diese in den Seiten- 
teilen eingelagerten Muskelfaserztige das dortige Stroma stiitzen und  
verhindern, dass aueh nasal nnd temporal das Irisstroma gegen das 
Zentrum vorgezogen wlrd. So resultiert eine querovale bzw. spalt- 
t~8rmige Pupille. Da nasal dieser t:Iemmnngsapparat in geringerem 
Grade ausgebildet ist, go ist es verstgndlieh, dass deft der Pupillar- 
rand tier Iris bei Verengerung des Sehloehes einen s&waehen zen- 
tripegalen Aussehlag ergibt, der temporal ganz fehlto 

Vorliegende Arbeit wurde im Veterin~r-anatomischen Institute der 
Universitfit Ztifich nnter Anleitnng meines verehrten Chefs, Herrn 
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Prof. Dr.  Z i e t z s c h m a n n ~  angefertigt. I h m  auch an dieser Stelte 

ffir die A n r e g u n g  zu dieser Arbei4 sowie fiir die allzeitig erteilten 

freundlichen Ratschl~ige und Unterst i i tzungen meinen herzlichen D a n k  

auszusprechen, ist mir eine angenehme Pflicht. 
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Fig. 1. Schema der Iris des Sehafes bei enger und welter Pupille. 
Fig. 2--9. RadiArschnitte aus der Mitre des dorsalen (Fig. 2 u. 3), ven- 

tralen (Fig. 4 u. 5), temporalen (Fig. 6 u. 7) und nasalen (Fig. 8 u. 9) Quadranten 
der Iris bei Mydriasis (Fig. 2, 4, 6, 8) und Miosis (Fig. 3, 5, 7, 9). VergrSsserung 
ungef'ahr 6 faeh. 

Fig. 10 u. 11. Tangentialschnitte aus dem temporalen (Fig. 10) und dor- 
salen (Fig. 11) Quadranten. 
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