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Glas,   ersetzt   werden.   Zur   Erhaltung   guter   optischer   Bedingungen
miissen   die   Gewebe   in   diinner   S^hicht   zwischen   zwei   Glasplatten

gebracht   werden.   Eine   solche   Gewebekultur   in   vivo   konnte   am
Kaninchenohr   hergestellt   werden,   doch   erfordert   die   Méthode

s

s

Abb.  1.

Technik   der   Beobachtungsmethode.   A.   Das   in   das   Bein   eingesetzte   Glasrohr.
B.   Die   Montierung   des   Pràparates.   B   Koaguliertes   Blut,   C   Cuticula,
CS   Deckglas,   G   Glasrohr,   HG   Haematozyten,   IB   Insektenkôrper   (im
Querschnitt),   MH   Wandernde   Hypodermiszellen,   P   Plastillin,   R   Rin-
gerlôsung,   S   Objekttrâger,   W   Wachs.

einen   ausserordentlichen   Aufwand   an   Geduld   und   Geschicklichkeit

(Film,   gezeigt   am   17.   Int.   Physiol.   Congr.   Oxford   1947).
Bei   Insekten,   die   einen   harten   Chitinpanzer   haben,   sind   die

Bedingungen   fur   den   Ersatz   der   Cuticula   durch   Glas   gûnstiger.
Es   hat   sich   gezeigt,   dass   sieh   die   Hypodermiszellen   iiber   ein   in   der
dorsalen   Abdomenwand   von   Rhodnius   eingesetztes   Glasfenster
ausbreiten   und   mit   der   Zeit   unter   dem   Glas   ein   kompaktes   Epithel

bilden   (V.   B.   Wigglesworth   1937.   J.   Exp.   BioL,   U,   364).   Die
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Hypodermiszellen   konnen   in   diesem   Pràparate   im   auffallenden
Lichte   beobachtet   werden.

Will   man   nun   Einzelzellen   eines   Insekts   unter   besseren   optischen
Bedingungen   im   durchfallenden   Lichte   beobachten,   so   kann   man
die   Cuticula   eines   Beins   durch   ein   diinnes   Glasrohr   ersetzen,   in   das
die   Gewebe   des   Beins   in   kurzer   Zeit   einwachsen.   Ist   die   Wand   des

Abb.  2.
Die   Entwieklung   des   Prâparates.   A.   Nach   2   Tagen,   Beginn   des   Auswachsens

der   Hypodermiszellen,   noch   viele   Hàmatozyten,   B.   Nach   4   Tagen,   dichtes
Netz   von   Hypodermiszellen.   C.   Nach   6   Tagen.   D.   Nach   10   Tagen,   kom-
paktes   Epithel.   Vergr.   100   x.

Glasrohrs   diinn   genug,   so   hat   man   trotz   ihrer   Biegung   in   der   Mitte
der   oberen   Flâche   gute   optische   Bedingungen,   sodass   hier   Einzel-

zellen  auch   bei   stàrkster   Vergrôsserung   (Ol-Immersion)   studiert
werden   konnen.   Zweckmâssig   macht   man   die   Opération   an   einer
frisch   gefiitterten   Rhodnius  -Larve   des   5.   Stadiums,   da   dann   das
Insekt   ohne   Sohaden   bis   zur   nàchsten   Hâutung,   die   nach   25   Tagen
erfolgt,   bewegungslos   auf   einem   Objekttrâger   montiert   bleiben
kann.

Die   Technik   ist   in   Abb.   1   dargestellt.   Ein   Hinterbein   der   Wanze
wird   in   der   Mitte   der   Tibia   amputiert.    Ein   fein   ausgezogenes
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Abb.  3.

Die   beobachteten   Haematozyten   und   Hypodermiszellen.   A,   Blutzellen   ver-
schiedener   Form.   B,   Haematozyte   kurz   nach   der   Zellteilung.   C,   Erstes
Auswandern   von   Hypodermiszellen,   eine   Haematozyte   mit   merkwùrdigen
Protoplasmafilamenten.   D,   E   und   F,   Hypodermiszellen   in   voiler   Enf>
faltung.   A   sofort   nach   der   Opération,   B   und   C   nach   1   Tag,   D,   E   und   F
nach  4   Tagen.   Vergr.   A,   D,   E,   und  F   400  x,   B   und  C   800  x.
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Glasrohr   entsprechender   Dicke   wird   etwas   in   die   Cuticula   hineinge-
schoben.   Durch   das   koagulierende   Blut   wird   das   Glasrohr   fest   mit
der   Cuticula   verbunden.   Das   Ende   des   Glasrohrs   verschliesst   man

mit   Wachs   von   niederem   Schmelzpunkt.   Zur   Beobachtung   bei
schwacher   und   mittlerer   Vergrôsserung   wird   das   amputierte   Bein
in   Ringerlosung   unter   ein   Deckglas   gebracht.   Zur   Beobachtung
mit   dem   Ol-Immersions-Objektiv   wird   ein   Tropfen   Mêlasse   1   auf
das   Glasrohr   gebracht,   und   das   Objektiv   direkt   in   die   Mêlasse

Abb.  4.
Die   kompakte   Hypodermis   nach   10   Tagen.   A   Hypodermiszellen   im   Querschnitt

gesehen,   B   Hypodermiszelle   mit   Protoplasmaeinsehlùssen   in   Flàchenan-
sicht.   Vergr.   400   x.

getaucht.   Die   Zellen,   die   in   der   Mitte   an   der   oberen   Wand   des
Glasrohrs   liegen,   konnen   dann   auch   mit   stârkster   Vergrôsserung
beobachtet   werden.

Das   Auswachsen   der   Gewebe   in   das   Glasrohr   wurde   schon

beschrieben   (M.   Lùscher   1947,   Nature,   160,   873).   Von   Anfang

an   sind   im   Glasrohr   Hàmatozyten   vorhanden   (Abb.   3   a   und   b),
lie   sich   bald   am   Glas   festsetzen   und   amoboid   fortbewegen.   Bei
hnen   konnen   auch   Zellteilungen   beobachtet   werden.   Das   gtinstigste

1  Die  Mêlasse  kann  so  verdùnnt  werden,   dass  sie  den  gleichen  Brechungs-
ndex  wie  Glas  hat.   Sie  ersetzt  hier  das  Zedernholzôl,   das  den  Wachsverschluss
1er   Glasrôhre   auflôsen   wiirde.   Es   wurde   das   in   England   unter   dem   Xamen
.Golden   Syrup"   bekannte   Produkt   verwendet.
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Beobachtungsobjekt   sind   die   Hypodermiszellen,   die   nach   1  —  2   Ta-

gen   in   das   Rohr   einwandern   und   sich   amoboid   dem   Glas   entlang
fortbewegen,   wobei   sie   aber   stets   untereinander   durch   Protoplasma-
strânge   in   Verbindung   bleiben   (Abb.   3   c  —  /).   Spàter   entsteht   ein
kompaktes   Epithel   (Abb.   3),   in   dem   aber   die   einzelnen   Zellen   immer
noch   beobachtet   werden   konnen.   In   diesem   Stadium   erst   laufen

auch   in   der   Hypodermis   Zellteilungen   ab.
Die   mit   Hilfe   dieser   Méthode   beobachteten   Einzelzellen   sehen

àhnlich   wie   in   vitro   gezùchtete   aus.   Sie   stehen   aber   in   direkter
Verbindung   mit   der   Blutfliïssigkeit   des   Tieres   und   durch   Proto-

plasmastrànge   mit   dessen   Geweben.   Es   kann   also   die   Wirkung   von
dem   Insekt   injizierten   Stoffen   auf   die   mit   dem   Organismus   in

Verbindung   stehende   Einzelzelle   studiert   werden.   Die   Méthode
erlaubt   Anwendung   stàrkster   Vergrosserungen,   und   das   Pràparat
kann   auch   wàhrend   der   Injektion   beobachtet   werden.

X°   8.   E.   Hadorn   und   G.   Bertani.   —   Induktion

mânnlicher   Pio-mentierunp;   in   somatischen   Zellen

von   Drosophila-Ovarien.   Mit   4   Textabbildungen.

Augefiihrt   mit   Unterstûtzung   der   Georges    &   Antoine   Claraz-
Schenkung.

Aus   dem   Zoologisch-vergl.   anatomischen   Institut   der   Universitât
Zurich.

I.   ElNLEITUNG.

In   einer   verpuppungsreifen   Fliegenlarve   sind   die   Anlagen   des
imaginalen   Geschlechtsapparates   auf   zwei   weit   voneinander
getrennte   Primordien   verteilt.   Die   Gonaden   liegen   als   ovoide

Korper   eingebettet   im   Fettkôrper   knapp   hinter   der   Korpermitte.
Das   gesamte   Baumaterial   fiir   Ausfuhrgànge,   Anhangsdriisen   und

aussere   Genitalien   ist   auf   eine   hantelformige   Igaminalscheibe   kon-
zentriert   ;   dièse   befindet   sich   ventral   unter   dem   Enddarm,   hart

vor   der   Afteroffnung   (Hadorn   und   Gloor   1946).   Wàhrend   der
pupalen   Métamorphose   entfaltet   sich   die   Genitalscheibe,   wobei   die
innenstàndigen   Teile   nach   vorn   auswachsen   (Dobzhansk^   L931).
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Unterdessen   haben   sich   die   Gonaden   aus   dem   Verbande   des   nun

zerfallenden   Fettkorpers   gelost.   Sie   werden   •beweglich   und   ein
noch   unbekannter   Mechanismus   sorgt   dafiir,   dass   Gonaden   und

proximale   Spitzen   der   Gonodukte   sich   finden   und   verwachsen.
Im   mànnlichen   Apparat   mûnden   die   Hoden   in   die   beiden   paa-

rigen   Yasa   deferentia.   Dièse   als   Samenblasen   funktionierenden
Behâlter   vereinigen   sich   caudal   zum   unpaaren   Ductus   ejaculato-
rius.   Bei   den   Wildrassen   aller   Drosophila-Species   sind   die   Hiillzellen
der   Hoden   von   gelben,   orangefarbigen   oder   roten   Granula   erfùllt.

Die   gleichen   Pigmente   finden   sich   auch   in   der   Wand   der   Vasa.   Bei
Farbmutanten,   so   z.   B.   bei   der   (<7u7e-Rasse   von   Drosophila   melanoga-
ster   sind   Hoden   und   Vasa   farblos.   Auf   Grund   von   reziproken   Hoden-
transplantationen   zwischen   der   Wildform   und   der   u'-Mutante   wiesen
Stern   und   Hadorn   (1939)   nach,   dass   die   Pigmentierung   der   Vasa
durch   ein   Uberwandern   von   Hiillzellen   des   Hodens   zustandekommt.
Die   Farbe   der   Vasa   ist   somit   nicht   autochthon   sondern   durch   die

Invasionszellen   des   Hodens   bedingt.   Ist   z.   B.   an   einem   melano-
gaster-V&s   ein   implantierter   pseudoobscura-  Hoden   angeheftet,   so
tràgt   das   Vas   nicht   das   hellgelbe   melanogaster-K\eid,   sondern
erscheint   leuchtend   orange-rot,   d.   h.   pseudoobscuraîeirbig.

Aus   den   Experimenten   von   Stern   und   Hadorn   ging   hervor,
dass   ein   Vas   niemals   fàhig   ist,   selbst   Pigment   zu   bilden.   Mit   dieser
Feststellung   aber   schien   ein   Befund   von   Dobzhansky   (1931)   in
Widerspruch   zu   stehen.   Er   beobachtete   bei   Gynandromorphen   von
Drosophila   simulons   das   Auftreten   von   Pigmentierung   auf   den   Vasa
von   Fliegen,   die   gar   keine   Hoden   —   sondern   Ovarien   besassen.
Woher   konnte   hier   das   Pigment   stammen   ?   Sind   vielleicht   die   in

ien   Gynandromorphen   vertretenen   Ovarien   die   Spender   des
.,Hodenpigmentes"   ?

Fine   solche   Annahme   gewann   an   YVahrscheinlichkeit,   nachdem
îs   Hadorn   (1946)   gelungen   war,   durch   Colchicinbehandlung   bei

nnem   grossen   Prozentsatz   von   Ovarien   die   Difîerenzierung   von
ypischen   Hoden-Hiillzellen   zu   bewirken.   Somit   war   gezeigt,   dass
'in   (allerdings   geschâdigtes)   Ovar   fàhig   ist,   mânnliche   Pigment-
:ellen   zu   liefern.

Wir   hatten   jetzt   die   Frage   zu   prùfen,   ob   auch   normale   Ovarien,
ails   sie   Gelegenheit   haben   mit   einem   Vas   Kontakt   zu   nehmen,

mstande   sind,   das   mânnliche   Organ   mit   mànnlich   sich   fàrbenden
Itillzellen   zu   versorgen.   Die   nachfolgenden   Yersuchsserien   werden
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