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??? Einleitung und Fragestellung Das Problem, welches mich bei meiner Untersuchung geleitet hat, istdas folgende: welchen Formwechsel durchlaufen die cytologischen Bestandteiledes H??hnereies w?¤hrend der ersten Phasen der Eientwicklung und wie k??nnendiese Form Ver?¤nderungen funktionell erkl?¤rt werden ? Die Ver?¤nderungen, welche w?¤hrend des langen Prozesses der Ovogeneseim Cytoplasma stattfinden, sind sehr gro?Ÿ; dieses steht in Verbindung mit denverschiedenen Funktionen, welche die Eizelle auf ihren verschiedenen Ent-wicklungsstadien ausf??hren mu?Ÿ: im Anfang besitzt sie das Verm??gen sichamoeboid fortzubewegen, danach w?¤hrend einer kurzen Zeit sich intensiv zuvermehren und schlie?Ÿlich stark zu wachsen. Das Objekt ist schon mehrfach untersucht worden. Zwei Probleme sindes, die bisher die Untersucher besonders interessierten: 1.nbsp;das Keimbahnproblem, bei welchem die cytologischen Merkmale alsKriterium zur Unterscheidung von Urgeschlechtszellen und

somatischen Zellenviel gebrauchte Argumente sind; 2.nbsp;das Problem der Dotterbildung, bei welchem Proze?Ÿ vor allem in ?¤lterenEntwicklungsstadien sehr gro?Ÿe Mengen von metaplasmatischen Einschl??ssenaufgebaut werden. Trotzdem sind gerade in den j??ngsten Entwicklungsstadien der Eizelle,in denen noch kein eigentlicher Dotter gebildet wird, noch gro?Ÿe L??cken inunserer Kenntnis ??ber die Form und Funktion der feineren Strukturelemente.Es fehlt zwar nicht an genauen Beschreibungen der Strukturver?¤nderungendes Kernes; aber die Vorg?¤nge im Plasma sind unvollst?¤ndig untersucht. Sokann man sich ??ber die Eizelle als Ganzes in den ersten Phasen ihrer Entwicklungnoch kein Bild machen. Dieses liegt vor allem daran, da?Ÿ man die Protoplasma-strukturen nur von einem statischen Gesichtspunkte aus betrachtet hat. Bei?¤lteren Stadien der Eientwicklung sind die feineren Protoplasmastrukturenzwar beschrieben worden; es herrschen hier aber noch recht verschiedeneMeinungen. Schlie?Ÿlich

haben die Untersucher sich darauf beschr?¤nkt, nur einenAbschnitt der Ovogenese (z. B. die intrafollikul?¤re Periode) n?¤her zu studieren;so fehlt bisher eine Untersuchung, welche alle Strukturteile, die wir heutemikroskopisch darstellen k??nnen, in einer geschlossenen Reihe untersucht. Es schien darum der M??he wert, die Strukturver?¤nderungen im Cytoplasmaund in den Kernen Schritt f??r Schritt w?¤hrend mehrerer Phasen der Ovogenesezu untersuchen. Hierbei, strebte ich danach, diese Strukturver?¤nderungen inZusammenhang zu bringen mit den morphologischen und physiologischen Eigen-schaften, welche die Zelle als Ganzes auf einer bestimmten Entwicklungsstufebesitzt. Ich folgte hierbei der dynamischen Methode, welche G. C. Hirsch in dieStrukturuntersuchung eingef??hrt hat. Die Objekte f??r die Untersuchungenvon G. C. Hirsch und seinen Sch??lern waren Zellen, in denen ein bestimmtesSekret als Produkt aufgebaut wird: z. B. die Dr??sen von Schnecken und desKrebses, die Darmzellen von

Ascaris, die Pankreas- und Speicheldr??senzellender S?¤ugetiere. Hierbei wurde eine m??glichst gro?Ÿe Zahl aufeinanderfolgender



??? Arbeitsstadien in ihrem Zusammenhang studiert. Durch experimentelle Eingriffekonnte dieser Arbeitsproze?Ÿ nach Wunsch zum Abrollen gebracht werden. Mitdieser Methodik, welche unter dem Namen Stufenuntersuchung bekannt ge-worden ist, ist es m??glich, eine Art ,,Eilmquot; herzustellen, mit dessen Hilfe der Wegdes Arbeitsprozesses in einer Zelle objektiv und beweiskr?¤ftig rekonstruiert werdenkann, denn auf diese Weise kann man nicht nur hypothetisch, sondern durchzahlenm?¤?Ÿigen Beweis die Reihenfolge der Teilprozesse feststellen und damitauch den Form- xind Stoffwechsel der feineren Strukturteile n?¤her untersuchen. Bei meiner Untersuchung ist diese Methode der Stufenuntersuchung auchangewendet worden, jedoch bei einem ganz anderen Zelltypus: w?¤hrend manbei erwachsenen Dr??senzellen bestimmte Arbeitsstadien untersuchte, wird hierbei wachsenden Eizellen eine m??glichst gro?Ÿe Anzahl von Entwicklungsstadienanalysiert und zu einer filmartigen Reihe vereinigt. W?¤hrend bei einer Dr??senzelledie Zeit

nach einem bestimmten Reize als Ma?Ÿstab f??r den Arbeitszustand derZelle gilt, mu?Ÿte ich f??r die Eizelle nach einem anderen Zeitmesser sxichen.Es ergab sich, da?Ÿ in den j??ngeren Stadien die Kernstruktur ein vortrefflicherZeitmesser ist, w?¤hrend in ?¤lteren Stadien der Durchmesser der Zelle als Zeit-messer dient. Die Untersuchung ist eingeteilt in zwei Teile: in dem ersten wird dieextrafollikul?¤re Periode behandelt, in welcher die Eizelle noch nicht mit Follikel-zellen umgeben ist; diese Periode bildet hinsichtlich der cytologischen Einzel-heiten ein ziemlich abgeschlossenes Ganzes. Im zweiten Teil wird die intra-follikulare Periode beschrieben werden, in welcher das Ei durch eine SchichtFollikelzellen umgeben wurde. Jeder Teil umfa?Ÿt einen allgemeinen Teil, in welchem bestimmte Eigen-schaften der Eizelle beschrieben werden, die wichtig sind f??r die Beurteilungderjenigen cytologischen Einzelheiten, welche in dem darauffolgenden speziellenTeile behandelt werden. Eine Zusammenfassung und ein Schriftenverzeichnis findet man am

Endedes zweiten Teiles. Aufrichtigen Dank schulde ich meinem Lehrer G. C. Hirsch f??r dieAnregung zu dieser Untersuchung vmd f??r seine wertvolle Kritik und Hilfe. Material und Technik Das Material bestand aus H??hnern der Rasse â€žNoord-Hollandsche Blauwenquot;. Siewurden als Bruteier oder ebengeschl??pfte K??cken stets von demselben Z??chter bezogenund in unserem Laboratorium in einem elektrischen Brutkasten ausgebr??tet. Die Brutzeitbetr?¤gt normaliter 21 Tage; trotzdem Temperatur und Feuchtigkeit gleichm?¤?Ÿig gehaltenwurden, differierte der Zeitpunkt des Schl??pfens h?¤ufig um 24 Stunden. Auch andererseitsergab sich, da?Ÿ die Behr??tungszeit keinen sicheren Ma?Ÿstab f??r den Entwicklungsgrad bildet. 44 Embryonen und 78 K??cken wurden untersucht; das Alter der Tiere variiertevon 3 bis 21 Tage und von 21 bis 135 Tage. â€” Die Embryonen wurden get??tet durch Ent-hauptung; die K??cken wurden in Chloroform narkotisiert und danach enthauptet. Un-mittelbar nach der T??tung wurde das linke Ovarium

auspr?¤pariert und fixiert. F??r die Analyse des allgemeinen histologischen Baues und der Organogenese wurdedas Ovarium als Ganzes fixiert, wobei die Fixierungsmittel von Bouin und Carnoy die 1*



??? besten Ergebnisse erzielten; die Objekte wurden ??ber Alkohol, Methylbenzoat-Zelloidin-L??sung und Benzol in Paraffin eingebettet. Die Dicke der Schnitte betrug 7â€”10 /x. Siewurdeii gef?¤rbt in Eisenh?¤matoxylin, evtl. nachgef?¤rbt mit Safranin. Hierbei wurden dieSchnitte nach der Alkoholreilie einige Sekunden in eine ges?¤ttigte L??sung von Safranin inXylol-Alkohol (1:1) gebracht, sehr kurz in absolutem Alkohol differenziert und ??ber Xylolin Canadabalsam eingeschlossen. Das Resultat ist: schwarze Kernstruktur und dunkleZellw?¤nde, Protoplasma rot. Diese Technik ergab besonders f??r die Kornstrukturen guteErgebnisse. F??r cytologische Einzelheiten wurde das Ovariuiii stets in Osinium-lialtigen Fl??ssig-keiten fixiert; vor allem Champy gab gute Resultate. Die f??r Mitochondrien-F?¤rbung bestimmten St??cke wurden 24 Stunden in Champyfixiert, einige Stunden in Wasser gesp??lt, 4â€”6 Tage in 3 % Kalium-Bichromat-L??sungnachbehandelt, wieder in Wasser gesp??lt und binnen 6â€”10 Stunden durch

die Alkoholreihegef??hrt und in Paraffin eingebettet. Die Schnittdicke betrug 2â€”4 â€” Sie wurden gef?¤rbtnach der Technik von Swift (1914), welche ich etwas abge?¤ndert habe: Altmanns S?¤ure-fuchsin wurde kombiniert mit Wrights ,,Bloodstainquot; (Brillant-Chresylblau); die hier an-gebrachten ?„nderungen sind die folgenden: I. zur Wegnahme des ??bersch??ssigen S?¤ure-fuchsin wurde in der gebr?¤uchlichen alkoholischen Pikrins?¤urel??sung differenziert, inAlk. 96% gesp??lt und erst danach gef?¤rbt mit Wrights â€žBloodstainquot;, da in dieser Fl??ssig-keit allein die Differenzierung nicht schnell genug vor sich geht. â€” 2. Nach dieser letztenF?¤rbung wurde erst kurz in dest. Wasser gesp??lt und erst danach in Alkohol 95 %, dadurch das Weglassen des dest. Wassers Salze niederschlagen, welche das Bild tr??ben.Ergebnis: Chromatin, Kernmembran und Zellw?¤nde blau-violett; Nukleolen und Centro-somen rot-violett; Mitochondrien und fuchsinophile Granula scharf rot; Cytoplasma gelbmit schwacher violetter

Anf?¤rbung. â€” Der Vorteil dieser Technik liegt in ihrer K??rze vonetwa einer halben Stunde und ihrer vielfarbigen und spezifischen F?¤rbung. Einschlu?Ÿ inCanadabalsam. F??r Golgi-K??rper wurden die St??cke fixiert in Champy, danach impr?¤gniert mit1â€”2 % OSO4 w?¤hrend 3â€”5 Tage bei 37quot; C. Es ergab sich, da?Ÿ die Golgi-K??rper hie undda ??berladen waren mit OSO4; dann wurde mit Kalium-Permanganat und Oxals?¤uregebleicht. Durch eine Kontrolle mit ungebleichten Pr?¤paraten wurde festgestellt, da?Ÿ durchdiese Bleichung keine Artefakte in der Zelle auftreten. Diese Bleichung ist au?Ÿerdem not-wendig, um den Widerstand zu erkennen, welchen verschiedene Zellteile typischerweisegegen die Bleichung besitzen. Die weitere Technik ist die gleiche wie oben beschrieben.Die Pr?¤parate wurden nachgef?¤rbt mit einer Safraninl??sung in Alkohol 50 %. F??r eine gleichzeitige F'?¤rbung von Golgi-K??rpern und Mitochondrien wurden dieobengenannten Pr?¤parate nachgef?¤rbt mit Altmanns

S?¤urefuchsin; die Ergebnisse warenf??r topographische Schlu?Ÿfolgerungen brauchbar. In osmierten Pr?¤paraten wurde das Bild h?¤ufig getr??bt durch andere OsOi-adsor-bierende Zellteile, vor allem Fette, welche nicht zu den Golgi-K??rpern geh??ren. Zur Unter-scheidung wurden zwei Wege beschritten: 1. durch Bleichung werden Fette schneller entf?¤rbtals Golgi-K??rper; 2. mikrochemische Reaktionen auf Fett durch eine Technik, bei welcherGolgi-K??rper im allgemeinen nicht sichtbar werden: hierzu wurde fixiert in Formalin 10 %,eingebettet in Gelatine nach der Technik von Heringa und Ten Berge und geschnittenmit dem Gefriermikrotom 7â€”10 /x. Die Schnitte wurden mit Sudan III gef?¤rbt, aufgeklebt,von der Gelatine befreit, nachgef?¤rbt mit H?¤malaun und eingeschlossen in Gelatinebalsam. â€”Au?Ÿerdem wurden ungef?¤rbte Gefrierschnitte nach dem Aufkleben in eine 2 % L??sungvon OSO4 bei 35â€”40 Â?C gelegt. Durch st?¤ndige Kontrolle unter dem Mikroskop kann aufdiese Weise der Verlauf des

Osmierungsprozesses verfolgt werden, und die reagierenden



??? K??rper k??nnen mit gleichen K??rpern in den impr?¤gnierten Pr?¤paraten einerseits und mitden gleichen K??rpern nach Sudanf?¤rbung andererseits verghchen werden. Ein wesentUcher Teil der Untersuchung geschah an Eizellen ohne Fixierung. F??rdiese vitalen Beobachtungen wurde ein kleines St??ckchen der Cortex eines frischenOvariums mit zwei scharfen Nadeln auf einem Objekttr?¤ger zerzupft in einer Kochsalz-l??sung von 0,9 %, mit einem Deckglas bedeckt und mit der ?–limmersion beobachtet. Hier-durch wurden die Eizellen sehr junger Ovarien gr???Ÿtenteils ohne Besch?¤digung aus demGewebeverband gel??st, so da?Ÿ sie in kleinen Haufen von 2â€”20 St??ck aneinandergeklebtoder isohert als durchscheinende Kugeln zu studieren sind. In ?¤lteren Entwicklungsstadienist jede Eizelle durch eine Schicht Follikelzellen umgeben, wodurch das Bild sehr kompliziertwird. Die schnelle Massenzunahme der Eizelle, die schon kurz vor dem Anfang der intra-follikularen Periode beginnt, erschwert die Lebendbeobachtung dieser

sp?¤teren Stadien. Zur Vitalf?¤rbung wurden die Farbstoffe in 0,9 % Kochsalzl??sungen aufgel??st. Janusgr??nf??r Mitochondrien ergab in Verd??nnungen von 1 : 20000 bis 1 : 50000 gute Resultate. Neutral-rot, in einer Verd??nnung bis zu 1 : 20000 gab eine wenig konstante Reaktion. Auch Gemischedieser beiden Farbstoffe wurden den Zellen angeboten: die Mitochondrien waren stets normalblaugr??n gef?¤rbt, andere Zellteile wurden hier und da rot oder bheben ungef?¤rbt. Auchhier wurde wieder die recht wechselnde Reaktion mit Neutralrot beobachtet. War die Vital-f?¤rbung vollendet, dann wurde die Fl??ssigkeit mit Filtrierpapier weggesogen und ersetzt Fixierung Nachbehandlung F?¤rbung Kurze Deutungder Technik Kernstruktur Bouin od Carnoy â€” Eisen-h?¤matoxylin-Safranin â€” Mitochondrien(fixiert) Champy Kalium-bichromat 3% S?¤urefuchsin-Brillant-Cresylblau Champy-Fuchsin-Cresylblau Mitochondrien(vital) â€” â€” Janusgr??n â€” Neutralrot- Granula(vital) â€” â€” Neutralrot â€” Golgi-K??rper Champy OsO^-

Impr?¤gnationbei 37 Â?C Safranin Champy-0s04-Safranin Golgi-K??rper-Mitochondrien Champy OSO4-Impr?¤gnationbei 37 Â?C S?¤urefuchsin Champy-0s04-Fuchsin Fett Formol â€” Sudan III-H?¤malaun Formol-Sudan Osmiophile K??rper(fixiert) Formol OSO4-Impr?¤gnationbei 37 Â?C â€” Formol-OsOi Osmiophile K??rper(post-vital) â€” OsOj-Reaktion1 bei 37Â? C â€” â€”



??? durch Salzl??sung. Die F?¤rbung hielt sich etwa 1â€”2 Stunden, in einigen F?¤llen auch l?¤nger;danach wird das Protoplasma diffus violett und die Kerne violett bis blaugr??n; die Zelleist dann abgestorben. Zur Vergleichung mit fixierten und mit OSO4 impr?¤gnierten Pr?¤paraten wurden auchfrische Eizellen in 2 % OsOj gelegt und mit einem Deckglas bedeckt. Am Rande desDeckglases wurde eine Schicht von Canadabalsam angebracht, um die Verdunstung zu ver-hindern. Es war auf diese Weise m??glich, die Reaktion in ein und derselben Eizelle mehrereTage lang an jedem gew??nschten AugenbKck zu kontrollieren. In der vorstehenden Tabelle gebe ich noch eine kurze ?œbersicht ??ber dieZellstrukturen und die Art ihrer Analyse. Ich f??ge hinzu einige kurze Termeu,mit denen ich in Zukunft die Technik andeuten m??chte. xillgemelner Teil Die Aufgabe dieses Kapitels ist, einige allgemeine Eigenschaften der Eizellezu beschreiben, welche f??r die Beurteilung der sp?¤teren cytologischen

Einzelheitenwichtig sind. Mich leiteten dabei die folgenden Fragen: 1.nbsp;Welches ist die Vorgeschichte und der Ursprung der ,,Urgeschlechts-zellenquot;, welche bei sehr j??ngeu Embryonen gefunden werden ? 2.nbsp;Sind die endg??ltigen Oogonien, wie sie in ?¤lteren Ovarien gefundenwerden, wirklich von diesen Urgeschlechtszellen abzuleiten ? 3.nbsp;Gibt es bestimmte Kennzeichen f??r eine deutliche Unterscheidung derEizelle in all ihren Entwicklungsstadien von den somatischen Zellen â€” und wiekann man die Reihenfolge feststellen, in welcher diese Entwicklungsstadiadurchlaufen werden ? Gibt es in dieser Hinsicht einen bestimmten Zeitmesser ? Das Schicksal der ganzen Eizelle ist eng verbunden mit der Differenzierungdes Ovariums; es scheint mir deswegen notwendig, zun?¤chst eine kurze ?œber-sicht ??ber die Organogenese der Ovarien zu geben. Die Organogenese der GonadenDie erste Anlage der Gonaden und die Herkunft der Urgeschlechtszellen In einem H??hnerembryo von

reichlich drei Tagen findet man als ersteAnlage der Gonaden wei?Ÿe l?¤ngliche K??rperchen von 1â€”2 mm L?¤nge. Sie liegenvorn in der Bauchh??hle an dem medialen Rande der Mesonephroi, zu beidenSeiten dicht an der medialen Linie. Auf einem Querschnitt sieht man kleineAusbuchtungen des Coelomepithels, angef??llt mit Mesenchymgewebe (Fig. 1).Die im ??brigen ziemlich flachen Epithelzellen des Coeloms haben an diesen Stelleneine zylindrische Form angenommen und bilden nach Waldeyer (1870) dasKeimepithel. In dem darunterliegenden mesemchymatischen Stroma erscheinenw?¤hrend des 4. Lebenstages des Embryos nach Firket (1914) 16 massive Geweb-str?¤nge, die sich erstrecken von den Bowm an sehen Kapseln des Mesonephrosbis dicht unter das Keimepithel der Gonaden: die sogen. Retestr?¤nge, welchedie Urogenitalverbindung bilden. â€” Bei st?¤rkerer Vergr???Ÿerung (Fig. 1) siehtman in der Gonade einige Zellen, welche durch ihre Gr???Ÿe und durch besondereAnordnung

des Chromatins in ihren gro?Ÿen runden Kernen auffallen. Waldeyer



??? hat diese Zellen â€žUreierquot; genannt; sie werden gegenw?¤rtig noch allgemein alsdie Urgeschlechtszellen betrachtet. Sie liegen in diesem Stadixim stark konzen-triert im Keimepithel, teilweise aber auch in dem Mesenchym. Schlie?Ÿlichfindet man sie auch au?Ÿerhalb der eigentlichen Gonade in dem Coelomepithel,welches die Splanchnopleura bildet, und zwar in der N?¤he der Radix mesenterii. Welches ist der Ursprung dieser Urgeschlechtszellen? Hier??ber bestehen zwei verschiedene Auffassungen, welche mit dem Problem derKeimbahn im Zusammenhange stehen. Nach Waldeyer (1870) entstehen die Urgeschlechts-zellen durch Umbildung aus den Coelomepithelzellen, in einem bestimmten Gebiete derCoelomwand; â€” Nussbaum dagegen meinte, da?Ÿdie Urgeschlechtszellen direkt aus der Eizelle ab-zuleiten sind, ohne da?Ÿ Generationen von soma-tischen Zellen dazwischen geschaltet w?¤ren. Seitdem haben viele Untersucher sich mitdem Problem besch?¤ftigt. Hoffmann (1893) fandals

einer der ersten bei V??geln Zellen, welche ernach ihrem Aussehen f??r Urgeschlechtszellen hielt,in der Splanchnopleura sehr junger Embryonen, beidenen das Keimepithel noch nicht differenziert war.Dies gab schon Zweifel an der Auffassung vonWaldeyer. Und Swift (1914) kam durch einemorphologische Untersuchung zu den folgenden Er-gebnissen: die Urgeschlechtszellen (â€žprimordialgerm-cellsquot;) entstehen bei Stadien bis zu dreiSemiten in einem besonderen Teile des Entodermsdes Keimwalles: der Keimsichel, welcher an demvorderen Rande der Zona pelluoida liegt. Durchanioeboide Bewegungen begeben sie sich zumMesoderm und in die dort entstehenden Blutgef?¤?Ÿe.Wenn der Embryo das Stadium von 20 Somitenerreicht hat, trifft man diese Zellen haupts?¤chlichin den Blutgef?¤?Ÿen des Darmmesoderms. W?¤hrenddes 23 â€” 25 Somitenstadiums verlassen die Zellendie Blutgef?¤?Ÿe und begeben sich in das Mesoderm-gewebe unter der Splanchnopleura, dicht bei demCoelomwinkel.

Schlie?Ÿlich liegen sie im Stadiumvon 30â€”33 Somiten (Embryo von ungef?¤hr drei Tagen) in der Radix mesenterii in dem Coelomepithel und in dem daruntergelegenenMesenchym zu beiden Seiten des Coelomwinkels. Bei der Differenzierung des Keimepitlielswerden sie in gro?Ÿer Anzahl darin aufgenommen (Fig. 1). 1908 hat V. Dantschakoff schon das Schicksal bestimmter Zellen beschrieben,welche sie â€žEntodermale Wanderzellenquot; nannte; diese ?¤hneln den schon beschriebenenUrgeschlechtszellen so, da?Ÿ Swift zu dem Ergebnis kam, da?Ÿ die Wanderzellen identischseien mit seinen Urgeschlechtszellen. 1929 begann Dantschakoff mit einer Reihe experimenteller Untersuchungen, umdie Identit?¤t der beiden Zellen zu beurteilen. Bei sehr jungen Embryonen vernichtete siemit einer hei?Ÿen Nadel die â€žKeim-Sichel'': die Stelle, wo die Wanderzellen zum erstenmalauftreten. Sie sah dann, da?Ÿ die Wanderzellen in den Blutgef?¤?Ÿen und schlie?Ÿlich die Ur-geschlechtszellen in den

Gonadenanlagen bei der weiteren Entwicklung nicht auftraten. Doch quot;v ii pleura Mesench^Stroma .â– I -Kem-epM Fig. 1. Querschnitt durch die linkeGonade eines Embryos von 3 Tagen,st?¤rker vergr???Ÿert. Die Urgeschlechts-zellen finden sich vor allem im Keim-epithel, im Mesenchym, aber auch in derSplanchnopleura. â€” H?¤matox. â€” Safr.



??? waren die Embryonen nach dieser eingreifenden Operation meist nicht mehr lebensf?¤hig.Auf Grund von negativen Resultaten mit Kulturen, worin Wanderzellen zusammen mitKeimepithelzellen gez??chtet wurden, kommt sie zu dem Schl??sse, da?Ÿ kein induktiverEinflu?Ÿ von den Wanderzellen ausgeht, durch welchen die Keiniepithelzellen sich in Ur-geschlechtszellen h?¤tten ver?¤ndern k??nnen. Dies ist also auch ein Argument daf??r, da?Ÿ dasKeimepithel keine Potenz besitzt, Urgeschlechtszellen zu liefern. Hiermit hat Dantschakoff es sehr wahrscheinhch gemacht, da?Ÿ nichtdas Keimepithel, sondern nur die ,,Keim-Sichelquot; die Quelle der Urgeschlechts-zellen ist, und da?Ÿ diese Zellen die erste Strecke durch eigene Bewegung, diezweite Strecke passiv in den Blutgef?¤?Ÿen zur zuk??nftigen Gonadenanlage sichbegeben, dort zur Ruhe kommen und sich vermehren. F??r meine Untersuchung sind die folgenden Punkte wichtig: 1.nbsp;Die cytologischen Einzelheiten der Keimepithelzellen k??nnen

nicht alsVorstadien der cytologischen Strukturen in den Urgeschlechtszellen betrachtetwerden, da die Urgeschlechtszellen nicht von den Keimepithelzellen abgeleitetwerden d??rfen. 2.nbsp;Die Urgeschlechtszellen eines bestimmten Ovariums befinden sich inverschiedenen Entwicklungsstadien. Wo Urgeschlechtszellen mit Pseudopodienneben solchen mit runder Form angetroffen werden, ist es sehr wahrscheinlich,da?Ÿ die runden Zellen sich in einem sp?¤teren Stadium befinden als die Zellenmit Pseudopodien. Die weitere J^ntwickluns der Gonaden Nach dem 5. Tage beginnt das Keimepithel, das inzwischen aus zwei bisdrei Zellschichten besteht, sich an einzelnen Stellen zu verdicken. Diese Ver-dickungen bilden fingerf??rmige Ausst??lpungen in das Mesenchym. Dies istdie erste Proliferation des Keimepithels, welche bis zum Ende des6. Tages dauert. Swift weist darauf hin, da?Ÿ diese Zellwucherungen nur dieFolge sind einer besonderen Aktivit?¤t der Epithelzellen und nicht der dazwischenliegenden

Urgeschlechtszellen. Diese Gewebestr?¤nge, welche auch einzelneUrgeschlechtszellen enthalten, machen sich schnell los von dem Keimepithelund wachsen selbst?¤ndig weiter. Sie werden bei dem cJ zu den eigentlichenGeschlechtsstr?¤ngen, aus denen die Hodenkan?¤lchen entstehen. Das urspr??ng-liche Mesenchym bildet dazwischen das interstitielle Gewebe, w?¤hrend dasurspr??ngliche Keimepithel bei den die Gonade als eine d??nne Schicht flacherZellen bedeckt. Bei dem $ werden die Str?¤nge der ersten Proliferation zur Medulla,welche im Beginn die Hauptmasse des Ovariums bildet, aber sp?¤ter starkdegeneriert (vgl. vor allem Firket 1914 und 1920). Am Ende des 6. Tages beginnen die anatomischen Unterschiede zwischender m?¤nnlichen und weiblichen Gonade deutlich zu werden. Der Unterschiedin der Gr???Ÿe zwischen der linken und rechten Gonade, welcher von Anfang anin beiden Geschlechtern besteht, ist bei dem $ st?¤rker ausgepr?¤gt als bei dem (J.Das Keimepithel des linken

Ovariums ist viel dicker (3 Zellschichten) als dasdes rechten Ovariums oder der beiden Testes und enth?¤lt auch mehr Urgeschlechts-zellen. Wie bekannt, entwickelt sich das rechte Ovarium bei V??geln kaumund geht meist zugrunde.



??? Vom 8. Tage ab beginnt im linken Ovarium die zweite Proliferationdes Keimepithels, woraus die Cortex des Organes entsteht. Diese Bildung istgr???Ÿtenteils der Aktivit?¤t der Urgeschlechtszellen zuzuschreiben, welche vonjetzt ab besser Oogonien genannt werden: diese teilen sich vom 8. Tage abstark, mit dem 10. Tage als H??hepunkt, um am 21. Tage, also etwa zur Zeitdes Schl??pfens, mit den Zellteilungen aufzuh??ren. In einigen F?¤llen scheinenauch im rechten Ovarium Spuren einer Cortexbildung aufzutreten (Brede 1928);aber meist besteht dieses Organ nur aus medull?¤rem Gewebe, bedeckt mit einerniedrigen Schicht von Epithelzellen. Die ?œbereinstimmung im Bau mit denj??ngsten Stadia von normalen Testes ist auffallend. Weitere Entwicklung des linken Ovariums In Fig. 16 (Seite 14) ist das linke Ovarium eines Embryos von 11 Tagenim Querschnitt schematisch wiedergegeben: die Bildung der Cortex ist nochin vollem Gange; sie ist in der Mitte des Organsschon weiter gef??rdert als an den

R?¤ndern. DieOogonien (in Fig. 16 angegeben mit X) befindensich in gro?Ÿer Anzahl in der Cortex zwischen denKeimepithelzellen; es kommen aber auch in derMedulla ziemlich viel vor. Hier und da sieht manTeihingsstadien von Oogonien (angegeben mit -l').Die Cortex ist durch eine, zum Teil breite Zone vonlosem Bindegewebe (die prim?¤re Tunica albuginea)von dem medull?¤ren Gewebe geschieden. In einem Embryo von 18 Tagen besteht dieCortex aus einer gro?Ÿen Anzahl von Str?¤ngen(Fig. 17, S. 14), von denen einer in der Fig. 2vergr???Ÿert gezeichnet ist. Die Str?¤nge sind starkgewachsen und sind durch eine Bindegewebeschichtvoneinander geschieden. Sie bestehen haupts?¤ch-lich aus Eizellen, die stark vermehrt sind undgr???Ÿtenteils zu Oocyten erster Ordnung gewordensind. Dazwischen findet man einige viel kleinereZellen von epithelialem Ursprung; die zuk??nftigenFollikelzellen. In dieser Zeit trifft man nur nochselten Mitosen der Oogonien. Die Cortexstr?¤ngemachen sich allm?¤hlich vom

Keimepithel los; sie werden von diesem getrenntdurch eine besondere Bindegewebeschicht: die endg??ltige Tunica albuginea. Fig. 18 (Seite 14) zeigt, wie bei einem K??cken von 6 Tagen die Cortexje l?¤nger je mehr die Medulla im Umfang ??bertrifft. Diese Gr???Ÿenzunahmeder Cortex besteht weniger in einer Vermehrung der Zellen als in einer Zunahmedes Volumens jedes Oocyten. Dieses bewirkt, da?Ÿ die Bindegewebeh??llen,welche die einzelnen Str?¤nge umgeben, zerst??rt werden; auf diese Weisewerden die Grenzen zwischen den Str?¤ngen immer undeutlicher. Das Gewebeder Medulla zeigt Degenerationserscheinungen und gro?Ÿe H??hlen, Die Eizellen e.V. m- t V â€?l.- . - ^ sfrongâ€”â– Munji. /bll._ J- Prim. Wn.^aH- i{em-ep- Fig. 2. Kleiner Teil aus demOvarium eines Embryos von18 Tagen, st?¤rker vergr???Ÿert.Cortexbildung weiter fortge-schritten. â€” H?¤matox. â€” Safr.



??? haben schon teilweise die intrafollikul?¤re Periode erreicht; deswegen wirdhier die Beschreibung der Organogenese des Ovariums abgebrochen; sie wirdin Teil II fortgesetzt werden. Die Eizelle Zur Unterscheidung der Eizellen von den somatischen Zellen und alsKennzeichen f??r das Entwicklungsstadium, in welchem die Eizelle sich befindet,k??nnte man zwei Eigenschaften der Zelle gebrauchen: 1.nbsp;Der Durchmesser der Eizelle: die Eizelle ist stets bedeutendgr???Ÿer als die somatischen Zellen, welche das Ovarium enth?¤lt; w?¤hrend desgr???Ÿten Teiles der extrafollikul?¤ren Periode bleibt jedoch der Durchmesserder Eizelle beinahe konstant. Als ein Zeitmesser f??r das Alter ist also derDurchmesser der Zelle nicht brauchbar. 2.nbsp;Die Kernstruktur der Eizelle: f??r eine richtige Beurteilung desWertes der Ver?¤nderungen der Kernstrukturen als Zeitmesser ist es n??tig, einegenauere Beschreibung hiervon zu geben. Zum Studium dieser Ver?¤nderungen Fig. 3, 4 und 5. Oogonien-Kerne

undOogonien w?¤hrend der Mitose, beiEmbryonen von 7â€”15 Tagen. â€” H?¤matox.^â€”nbsp;â€”nbsp;Ruhender Oogonien- Kern: protobrock. â€” Eig. 4. Oogonien-5nbsp;Kern in Vorbereitung zur Mitose. â€” Fig. 5. Oogonium in Mitose. m, eignen sich am besten in Bouin oder Carnoy fixierte Pr?¤parate, gef?¤rbt mitEisenh?¤matoxylin-Safranin. Doch auch andere Techniken und auch ungef?¤rbteVitalbeobachtungen gen??gen, um den entsprechenden Entwicklungspunkt, inwelchem sich die Eizelle befindet, festzulegen. Die ??rgeschlcchtszellc ist zu erkennen an ihrer Kernstruktur (Fig. 1):der Kern hat einen Durchmesser von 8â€”9 fjL\ er ist rund bis eif??rmig. DasChromatin ist konzentriert in zwei gro?Ÿen l?¤nglichen Haufen von unregelm?¤?ŸigemUmri?Ÿ; diese liegen mehr oder weniger zentral dicht beieinander. Um sie herximliegt ein weitmaschiges Netz feiner Dr?¤hte, welche von den zentralen Anh?¤ufungenzur Kernmembran ausstrahlen; auf diesen liegen feine schwarze K??rnchen. Be-sondere

Nucleolen kommen nicht vor, scheinen sich aber teilweise im Chromatin-haufen zu befinden (v. Berenberg-Gossler 1912; Dantschakoff 1931). Die Kernstruktur des Oogoninms ?¤hnelt der der Urgeschlechtszellen.In den Figuren sind einige Kerne von Oogonien wiedergegeben: im Ruhezustand(Fig. 3), in Mitose (Fig. 5) und in einem Stadium zur Vorbereitung der Mitose(Fig. 4). Die Abbildungen sind gezeichnet nach Pr?¤paraten von Embryonenim Alter von 7â€”15 Tagen. Die Kernstruktur in den Urgeschlechtszellen und in Oogonienist also, ebenso wie der Durchmesser der'ganzen Zelle, so konstant,da?Ÿ sie nicht als Zeitmesser dienen kann. â€”



??? Eine andere Frage, welche man gerade mit Hilfe der Kernstruktur ofthat l??sen wollen, ist die Frage nach der Herkunft der Oogonien. Es gibthierf??r zwei M??glichkeiten: entweder sie stammen ohne Ausnahme von denUrgeschlechtszellen â€” oder Keimepithelzellen k??nnen ??bergehen in Oogonien. Schon d'Hollander (1904) hat in dieser Periode eine gro?Ÿe Zahl von ?œbergangs-formen gefunden zwischen den l?¤nglichen, kleineren Kernen der Keimepithelzellen und dengro?Ÿen runden Kernen der Oogonien. Er stellt eine Reihe auf, aus welcher nach seinerMeinung hervorgehen m???Ÿte, da?Ÿ eine gro?Ÿe Anzahl von Keimepithelzellen ??bergehen inOogonien; ein anderer Teil der Keimepithelzellen w??rde demnach ??bergehen in Pollikel-zellen. d'Hollander gibt das folgende Schema: cellules indiff. superfic.e. indiff. superfic.nbsp;c. indiff. pr??fendes c. folliculeusenbsp;oogonie Die meisten Untersucher haben dieses Schema ??bernommen, auch bei S?¤ugetieren (z. B.V. Winiwarter 1901). Firket (1914)

kommt zu dem Schl??sse, da?Ÿ die Oogonien bei V??geln einen doppeltenUrsprung haben: von den Urgeschlechtszellen und von den Keimepithelzellen. Die ersteren(prim?¤re Oogonien) sollen schon im Beginn der Ovogenese ausnahmslos zugrunde gehen,so da?Ÿ nur die Oogonien aus den Keimepithelzellen (sekund?¤re Oogonien) ??brigbleibensollen. Swift (1915) dagegen hat die durch d'Hollander beschriebenen ?œbergangsformennicht finden k??nnen. In meinen eigenen Pr?¤paraten habe ich zwar gewisse Kerne gesehen, welchemorphologisch in der Mitte stehen zwischen denen der Keimepithelzellen undOogonien. Ich kann darum die Richtigkeit der Beobachtungen an sich vond'Hollander nicht bezweifeln; aber seine Schlu?Ÿfolgerung ist nicht zwingend,denn solche k??nstlichen Reihen k??nnen nur dann eine Beweiskraft erhalten,wenn sie unterst??tzt werden durch experimentelle Beobachtungen. â€”â€? Weiterhinfindet man in Ovarien von 7â€”14 Tagen eine gro?Ÿe Anzahl von Oogonien inStadien

der Mitose; dies scheint mir gen??gend, um die bedeutende Zunahmein der Zahl der Zellen w?¤hrend dieser Periode zu erkl?¤ren, so da?Ÿ die An-nahme einer Produktion von Oogonien aus dem Keimepithel nicht notwendig ist. Dantschakoff hielt in jungen Stadien das Entstehen der Urgeschlechtszellen ausdem Keimepithel f??r nicht wahrscheinlich (1929). Im Jahre 1932 hat sie diese Frage bei viel?¤lteren Ovarien, bei denen die Cortex schon gr???Ÿtenteils aus endg??ltige Oogonien besteht,experimentell untersucht. Durch schwache Bestrahlung mit R??ntgenstrahlen von Eiern,die 6 Tage bebr??tet waren, erhielt sie sterile Embryonen, die sich weiter entwickelten undam 17. Tage ein Ovarium besa?Ÿen mit einer typischen Cortex und einer Medulla, in welchemOvarium jedoch Oogonien vollst?¤ndig fehlten. Die Cortexbildung weist auf die Aktivit?¤tdes Keimepithels nach der Bestrahlung; trotzdem konnte das Epithel in dem Zeitr?¤umevon 6â€”17 Tagen keine neuen Oogonien bilden. Die Untersucherin erhielt

auch F?¤lle, beidenen die Bestrahlung nicht alle Urgeschlechtszellen get??tet hatte: hier fand eine lokalbeschr?¤nkte Regeneration der Oogonien statt, und zwar dort, wo ??berlebende Urgeschlechts-zellen gefunden worden waren. ?œbergangsformen zwischen Keimepithelzellen und Oogonienwaren nicht zu finden.



??? Diese Ergebnisse sind noch keine endg??ltigen Beweise, aber doch starkeArgumente f??r die Meinung, da?Ÿ auch zwischen 10 und 15 Tagen das Keim-epithel keine Geschlechtszellen liefern kann. F??r meine cytologische Untersuchung scheint mir dieses wichtig zu sein:die feineren Strukturelemente in der Zelle der Oogonien m??ssenabgeleitet werden von den feineren Strukturelementen in denUrgeschlechtszellen und nicht von denen in den Keimepithel-zellen. Oogonien und Oocyten unterscheiden sich durch die Tatsache, da?Ÿ derOocyt sich nicht mehr mitotisch teilt; es ist aber w?¤hrend der Interphase nichtzu sehen, ob die Eizelle das Verm??gen zur Mitose noch besitzt oder schon verlorenhat. Es ist jedoch auffallend, da?Ÿ bei Embryonen von 14â€”15 Tagen die Kerneder Eizellen eine feinere Struktur erhalten, indem die gro?Ÿen Chromatinhaufenauseinanderfallen in kleinere, welche sich im Zentrum des Kernes konzentrierenrund um einen Nucleolus; dieser Nucleolus verh?¤lt sich gegen

Farbstoffe wie Nukieok Hukleolus f ti,^./..^nbsp;MiiUlottl //uk/eo/us14 Nukleolus15 Fig. 6â€”15. Kernstrukturver?¤nderungen w?¤hrend der extrafollikul?¤ren Periodedes Oocyten erster Ordnung. â€” H?¤matox. â€” Safr. â€” Fig. 6 und 7. Kern: Deutobrock. â€”Fig. 8. Kern: Leptot?¤n. â€” Fig. 9 und 10. Kern: Synapt?¤n. â€” Fig. 11, 12 und 13. Kern:Pachyt?¤n. â€” Fig. 14. Kern: Diplot?¤n. â€” Fig. 15. Kern: Dictye. das Protoplasma (Fig. 6). Au?Ÿerdem ist die Anzahl der Mitosen in der Cortexin diesem Alter geringer als in den Ovarien j??ngerer Embryonen. Ich betrachtedaher diese eben beschriebene Ver?¤nderung in der Struktur des Kernes als einKriterium f??r das Erreichen des Stadiums des Oocyten (im Anschlu?Ÿ and'Hollander). â€” Im Oocyten erster Ordnung durchl?¤uft der Kern Strukturver?¤nderungen,welche so gesetzm?¤?Ÿig aufeinanderfolgen, da?Ÿ man sie als Zeitmesser f??rdie Reihenfolge der Prozesse im Protoplasma gebrauchen kann. Diefolgende oberfl?¤chliche Beschreibung m??ge hier

gen??gen; n?¤here Einzelheitengeben d'Hollander (1904) und Sonnenbrodt (1908).



??? Auf Seite 12 sieht man 10 Oocytenkerne in bestimmter Reihenfolgeabgebildet. Bevor ich die Gr??nde beschreibe, welche mich dazu gef??hrt haben,diese Reihenfolge f??r richtig zu erachten, gebe ich zun?¤chst eine Beschreibung: Im Anfang zeigt der Kern wenig Chromatin; es ist zentral in kleinenSt??ckchen um den Nucleolus angeordnet, von denen sehr feine Dr?¤hte zurKernmembran verlaufen (Fig. 6). Dann nimmt die Masse des Chromatins zu,w?¤hrend allm?¤hlich der ganze f?¤rbbare Kerninhalt sich von der Kernmembranzur??ckzieht (Fig. 7). Darauf nimmt das Chromatin weiter in Masse zu undbildet ein Netzwerk von F?¤den, welche mit K??rperchen bedeckt sind, dieoft einen helleren Inhalt haben. Dieses Netzwerk breitet sich so aus, da?Ÿ esschlie?Ÿlich den ganzen Kern wieder anf??llt (Fig. 8). Die gr???Ÿeren Chromatin-haufen sind inzwischen verschwunden. Das Netzwerk zieht sich zum zweitenMale von der Peripherie zur??ck und liegt als ein dichtes Kn?¤uel stets dickerwerdender F?¤den an

einem der Kernpole (Fig. 9 und 10). Der Nucleolus istverschwunden. In Figur 11 hat das Kn?¤uel sich umgebildet in einen langenglattrandigen Faden, welcher aus schwer zu entwirrenden Schleifen besteht. In Fig. 12 ist der Faden noch dicker geworden und allm?¤hlich in St??ckeauseinandergefallen; diese St??cke legen sich zuerst parallel dicht nebeneinander,so da?Ÿ sie doppelt erscheinen; schlie?Ÿlich ordnen sie sich nach der Grenze desKernes zu. Dadurch entstehen in dem Zentrum leere R?¤ume (Fig. 13). DieF?¤den erhalten kn?¤uelartige Anschwellungen an ihren Enden. Schlie?Ÿlichentsteht (Fig. 14 und 15) durch L?¤ngsteilung der Fadenst??cke wiederum einNetzwerk von feineren F?¤den, bedeckt mit sehr kleinen Chromatinst??ckchen.Au?Ÿerdem besitzt der Kern jetzt wieder ein oder zwei Nucleolen, welche sich(im Gegensatz zu den in den Oogonien beschriebenen) mit Eisenh?¤matoxylinschwarz und mit Safranin scharf rot f?¤rben. Die Ordnung in dieser Reihe beruht auf folgendem: 1.nbsp;Die

feste Beziehung zwischen der Zahl, in welcher ein bestimmterKerntypus auftritt, und dem Alter des Ovariums. Diese Beziehung wurde schonvon d'Hollander (1904) entdeckt. Er kennzeichnete die Typen der Kern-strukturen mit den Buchstaben a, b, c usw., zwischen denen ?œbergangsformenzu finden waren. Ein bestimmter Kerntypus erscheint im Ovarium zu einerbestimmten Zeit: erst geringer in Anzahl, dann in seinem Maximum, um sodannwieder zu verschwinden. Wenn nun z. B. der Typus b fr??her erscheint, auchfr??her sein Maximum erreicht und verschwindet als der Typus c, dann kannman schlie?Ÿen, da?Ÿ der Typus b ??bergeht in Typus c. Die Reihenfolge der Kerntypen in Fig. 6â€”15 stimmt ??berein mit der Reihen-folge, welche d'Hollander auf Grund seiner Beobachtungen aufstellte. Ichkann mich also im folgenden auf die Reihenfolge von d'Hollander hinsichtlichder Kerne st??tzen. 2.nbsp;Die topographische Verteilung der Kerntypen im Ovarium. Fig. 16,17 und 18 geben die Ovarien von zwei

Embryonen (11 und 18 Tage alt) undeines K??ckens von 6 Tagen im Durchschnitt wieder. Hier sind durch Zeichendie Stellen angedeutet, an denen sich Oogonien und Oocyten in ihren ver-schiedenen Stadien befinden; die Stadia wurden bestimmt durch die Struktur



??? Fig. 18. Ovarium eines K??ckens von 6 Tagen im Querschnitt. Bindegewebeh??llen derCortexstr?¤nge werden durchbrochen. Roter O = Oocyt mit pachyt?¤nem Kern (vgl.Fig. 11 und 12). SchwarzerÂŽ = Oocyt mit pachyt?¤nem Kern (?¤ltere Stadien; vgl. Fig. 13).Schwarzer Q = Oocyt mit diplot?¤nem und dietye Kern (vgl. Fig. 14 und 15).



??? der Kerne. Diese Bilder sind abh?¤ngig von der Stelle, an welcher der Durch-schnitt durch das Ovarium gemacht wurde: caudal und cranial ist die Cortex-bildung immer zur??ckgeblieben gegen??ber der mittleren Zone des Organs unddie Eizellen sind weniger differenziert. Deswegen sind die Bilder keine quanti-tative Untersuchung; aber sie geben die Lagen der Eizellen wieder, welchebis zu einem gewissen Grade kennzeichnend f??r die Ovarien einer bestimmtenLebenszeit sind, vor allem weil die verschiedenen Altersstufen ziemlich weitauseinanderliegend gew?¤hlt wurden. Man kann aus der Vergleichung dieser drei Stadien folgende Schl??sseziehen: 1.nbsp;Die Cortex eines bestimmten Ovariums hat eine sehr verschiedeneZusammenstellung hinsichtlich der Oocyten, da diese Oocyten sich in den ver-schiedensten Stadien ihrer Differenzierung befinden. F??r die Beschreibung dercytologischen Einzelheiten im Protoplasma will ich hier auf die folgenden Punkteweisen: a)nbsp;das Alter eines bestimmten

Ovariums ist kein brauchbarer Ma?Ÿstabf??r die Stufe der Differenzierung, auf welcher die Oocyten sich befinden; b)nbsp;es ist m??glich, auf einem einzigen Schnitte Oocyten in verschiedenenEntwicklungsstadien nebeneinander zu untersuchen; dies hat den Vorteil, da?Ÿalle Oocyten eines Schnittes auf die gleiche Weise behandelt worden sind; damitist die Basis f??r ihre Vergleichung gegeben. 2.nbsp;Die Bildung der Cortex beginnt fr??her in der mittleren Zone desOvariums als lateral. Bei einem Embryo von 11 Tagen (Fig. 16) nimmt dieEntwicklung langsam von der Mitte zum Rande ab. Also beendigen die Oogonienan den R?¤ndern ihre Teilungsperiode sp?¤ter; und die hieraus entstandenenOocyten (Fig. 17 und 18) sind in ihrer Entwicklung zur??ck gegen??ber den mediangelegenen. Hierbei mu?Ÿ noch darauf hingewiesen werden, da?Ÿ die Cortex an denR?¤ndern in diesen sp?¤teren Stadien sicher nicht d??nner ist und auch nichtweniger Eizellen enth?¤lt als in der Mitte. Es ergibt sich, da?Ÿ die Oocyten

sichauf einem h??heren Differenzierungsgrad befinden m??ssen, je dichter sie beider Medianlinie in der Cortex liegen; tats?¤chlich besitzen â€” bei der von mirgew?¤hlten Reihenfolge â€” die Oocyten einen h??heren Entwicklungsgrad, jedichter sie bei der Medianlinie liegen: also ist die gew?¤hlte Reihenfolge dierichtige. 3.nbsp;Auch in der Medulla und in der Rete des Ovariums liegen Eizellen,welche sich im Oogonien-Stadium (Fig. 16) noch ziemlich stark vermehren, imOocyten-Stadium dagegen weniger entwickelt sind als die Oocyten in der Cortexdesselben Ovariums. Sie sind in der Fig. 18 beinahe ganz aus der eigentlichenMedulla verschwunden, werden aber in der Rete noch zur??ckgefunden bis dichtzu der Stelle, wo das Ovarium in den Mesonephros ??bergeht. AUe diese Oocytenau?Ÿerhalb der Cortex gehen zugrunde (Firket 1914). â€” Die extrafollikul?¤re Periode des Oocyten dauert 10â€”15 Tage und endet-6 Tage nach dem Schl??pfen des K??ckens. Der Durchmesser des Kerns nimmt zu von

6â€”12 jj,. W?¤hrend der hierauf folgenden intrafollikul?¤ren Periode



??? w?¤chst der Kern sehr stark bis zu bedeutender Gr???Ÿe; die Strukturver?¤nderungenenden bei den Reifungsteilungen; diese erfolgen, wenn das Huhn ungef?¤hr6 Monate alt ist. Die gro?Ÿe Aktivit?¤t des Kernes in dem Oocyten erster Ordnungist wohl eine lange Vorbereitung f??r die Reif ungsteilungen; sie kommt daherallgemein bei Tieren und Pflanzen vor: so durchl?¤uft der durch v. Winiwarter(1901) ausf??hrlich beschriebene Oocytenkern der S?¤ugetiere Stadia, welche invieler Hinsicht denen ?¤hneln, welche wir bei Vogeloocyten antreffen. In der folgenden Tabelle sind die Kerntypen w?¤hrend der extrafollikul?¤renPeriode der Oogonien und Oocyten bei V??geln und bei S?¤ugetieren verglichen.Bei der weiteren Beschreibung werden die Kerntypen bezeichnet mit den be-kannten Termen, die auch von v. Winiwarter gebraucht wurden. Es stelltesich heraus, da?Ÿ die Ver?¤nderungen im Cytoplasma des extrafollikul?¤ren Oocyteneine Einteilung dieses Teiles der Entwicklung in drei Trajekten

notwendigmachten; diese Trajekte sind in der letzten Kolumne mit Buchstaben angedeutet.Auf diese Weise kann man schon hier das Verhalten des Kernes w?¤hrend derverschiedenen Perioden der Geschehnisse im Cytoplasma ??bersehen. S?¤ugetiere Nachde Winiwarter Nachd'Hollander V??gel Kernstrukturin den Figurenabgebildet Einteilung nachVer?¤nderungenim Cytoplasma Protobrocque . . â€?Deutobrocque . . .Deutobrocque . . .Leptot?¨ne ....Synapt?¨ne ....Synapt?¨ne ....Pachyt?¨ne ....Pachytene .... Diplot?¨ne..... Dicty?Š...... a (Oogonium)b (Oocyt)cde f g hii Fig. 3â€”5Fig. 6Fig. 7Fig. 8Fig. 9Fig. 10Fig. 11 Fig. 12 und 13Fig. 14Fig. 15 Trajekt A Trajekt BTrajekt C Spezieller TeilDie Nomenklatur Bevor ich mit einer Beschreibung der Formver?¤nderungen der cytoplas-matischen Einschl??sse beginne, ist es notwendig, einige Termen n?¤her zudefinieren, weil in der Literatur h?¤ufig dieselbe Erscheinung mit verschiedenenNamen belegt wird und umgekehrt. Centriolen (Centralk??rperchen,

Centrosomen): Centrosomen, welchew?¤hrend der Interphase kurz vor und nach einer Mitose in der Zelle gefundenwerden. Centrosph?¤rc (Attractionsphere, Archoplasmazone, Corps vitellin deBalbiani, Yolknucleus, Idiosom): eine kleine etwa kugelf??rmige Verdichtung



??? im Protoplasma, dicht neben dem Kern gelegen, ein oder mehrere Centriolen ent-haltend. Mitochondrien (Chondriokonten, Pseudochromosomen, Chondriosomen,teilweise auch Chromidien): granul?¤re oder drahtf??rmige K??rperchen mit einerspezifischen Affinit?¤t f??r Janusgr??n. Sie l??sen sich in Alkohol oder Essigs?¤ure;werden gut fixiert in Fl??ssigkeiten mit Chromosmium und sind dann f?¤rbbar(jedoch nicht spezifisch) mit S?¤urefuchsin, Kristallviolett und Eisenh?¤matoxylin. Golgi-K??rper. (Die zahlreichen anderen Ausdr??cke hierf??r vergleiche indem Buch von Hirsch 1939): K??rper mit einer nichtspezifischeu, aber dochtypischen Affinit?¤t f??r Metalle, nach einer besonderen Vorbehandlung. Einerein chemische oder f?¤rberische Definition der Golgi-K??rper st???Ÿt jedoch nochauf die folgenden Schwierigkeiten: 1.nbsp;Mit den bekannten ,,Golgi-Technikenquot; ist es in den meisten Zellartennicht m??glich, die Golgi-K??rper vollst?¤ndig getrennt darzustellen von anderenZellstrukturen; hinzu

kommt, da?Ÿ der chemische Aufbau der Golgi-K??rperdurch ihren Stoffwechsel fortgesetzt wechselt. 2.nbsp;Die K??rper ver?¤ndern damit gleichzeitig ihre Form. In der Literaturentstand dadurch eine nicht geringe Verwirrung, da?Ÿ die verschiedenen Unter-sucher nur eine der verschiedenen Erscheinungsformen der Golgi-K??rper be-obachtet und als typisch beschrieben haben. Alle Versuche, eine rein statischeDefinition dieser K??rper zu geben, m??ssen deswegen fehlschlagen. Um nun meine Wahl aus dem ?œberflu?Ÿ an ,,Golgi-Termenquot;, von denenHirsch in seinem Buche 122 zusammengestellt hat, zu begr??nden, ist es not-wendig, hier schon etwas n?¤her einzugehen auf die Ergebnisse dieser Unter-suchung : die hier weiterhin beschriebenen Erscheinungsformen der Golgi-K??rperk??nnen nach meiner Meinung erkl?¤rt werden durch die Phasen-Theorie vonHirsch. Nach dieser Theorie wechseln die Golgi-K??rper ihre chemische Zu-sammenstellung, ihre physikalischen Eigenschaften und damit ihre

Form, indemsie einen bestimmten Entwicklungsproze?Ÿ durchlaufen, dessen Endresultat einf??r die betreffende Zelle spezifisches Produkt ist. Der Ausgangspunkt des Form-und Stoffwechsels ist bei verschiedenen Zellen auffallend ?¤hnlich, das Produktdagegen verschieden. Bei Eizellen besteht das Produkt in jenen metaplas-matischen Einschl??ssen, welche unter dem Sammelbegriff ,,Dotterquot; zusammen-gefa?Ÿt werden, bei Spermien im Acrosom, bei Dr??sen im Sekrete, usw. Hirschhat die verschiedenen Perioden, welche der Golgi-K??rper durchl?¤uft, eingeteiltin drei Abschnitte: a)nbsp;Golgi-Pr?¤substanz: runde oder drahtf??rmige K??rper, welche mitMetallen impr?¤gniert werden k??nnen (Os, Silber, Eisen, Kupfer, Gold) und vondenen nachgewiesen werden kann, da?Ÿ aus ihnen durch Bildung einer innerenVakuole Golgi-Systeme hervorgehen. b)nbsp;Golgi-Systeme: entstehen durch Vakuolenbildung in der Pr?¤sub-stanz ; bestehen nach bestimmter Vorbehandlung aus einem Golgi-

Externum(einem durchimpr?¤gnierten au?Ÿenliegenden Kugelmantel oder Schalente??) â€”und einem Golgi-Internum, welches Metalle nicht mehr adsorbiert und eineallm?¤hlich wechselnde chemische Zusammensetzung hat. Die Golgi-Systeme



??? k??nnen als v??llig isolierte Systeme im Protoplasma vorkommen oder auch auf-einandergeh?¤uft sein zusammen mit anderen Protoplasmateilen; eine solcheAnh?¤ufung nennt Hirsch das Golgi-Feld. â€” An Stelle von einem einzigenSystem k??nnen auch gr???Ÿere Einheiten mehrerer Systeme sich bilden, welcheHirsch Golgi-Polysysteme genannt hat. Die Golgi-Systeme vermindernallm?¤hlich die durchimpr?¤gnierbare Substanz des Golgi-Externums, w?¤hrenddie Masse des Golgi-Internums immer mehr zunimmt. Doch kann von derSubstanz des Externums ein ,,Golgi-Restquot; ??brigbleiben, aus welchem eventuellneue Pr?¤substanz den Mutterboden f??r neue Golgi-Systeme bilden kann. c) Das Golgi-Produkt: Es entsteht als ein besonderer chemischerK??rper durch den Stoffwechsel im Golgi-Internum. Bei dieser Produktion eines spezifischen Produktes k??nnen auch Stoff-wechselerscheinungen der Mitochondrien und des Plasmas mit behilflich sein. Die drei angegebenen Perioden werden

zusammengefa?Ÿt zu einer Golgi-Phase. Es kann vorkommen, da?Ÿ im Laufe des Lebens einer Zelle nur eineGolgi-Phase abl?¤uft; meist aber sind mehrere Golgi-Phasen hintereinandergeschaltet, die sich oft dachziegelartig ??berdecken k??nnen. â€žFettquot;. (Fatty yolk, Fettdotter): Sammelname f??r die mit Sudan IIIf?¤rbbaren Substanzen, worunter Kay und Whitehead in Gatenbys Vade-mecum die folgenden Stoffe verstehen: Fetts?¤uren und ihre Glyceryl-Ester,Seifen, Sterole und ihre Ester, Phosphatide und Cerebroside. Osmiophile Stoffe: alle Stoffe, welche sich in gewissen Zeitgrenzen mitO8O4 schw?¤rzen. Die chemische Zusammensetzung dieser Stoffe kann nichtmit Sicherheit angegeben werden; aber nach Tennent-Gardiner-Smithreagieren vor allem unges?¤ttigte Fetts?¤uren mit OSO4. Nicht alle osmophilenStoffe sind Golgi-K??rper. Urgeschlechtszelle und Oogonium Die Cytologie des H??hnereies ist in diesen Stadien schon an fixierten Pr?¤paratenuntersucht worden (Rubaschkin 1907,

Tsachin 1910, v. Berenberg-Gossler 1912,Woodger 1925, Swift 1914â€”1915, Dantschakoff 1931). Ziel ihrer Untersuchungenwar vor allem, den Unterschied zwischen Geschlechtszellen und den umringenden somatischenZellen festzustellen. Mein Ziel ist, die Reihenfolge der Strukturver?¤nderungen in oer Eizelleaufzudecken und dadurch die Bedeutung dieser ?„nderungen zu finden. Hierzuwurden die Ergebnisse von verschiedenen Techniken bei fixierten und bei un-fixierten Eiern, im vitalen oder postvitalen Zustande verglichen. Das morphologische Bild dieser Stadien wird beherrscht durch zwei Eigen-schaften der Eizelle, welche sp?¤ter fehlen: 1. die amoeboide Beweglichkeit und2. das mitotische Vermehrungsverm??gen. Vitalb eobachtungen Ich beobachtete die lebende Urgeschlechtszelle und ihre Pseudopodien:die in Fig. 19 wiedergegebene Zelle st??lpte deutlich ihre Pseudopodien ausund zog sie wieder ein, w?¤hrend an anderen Stellen neue Pseudopodien ent-



??? standen. Diese Bewegungen verlaufen sehr langsam, da die Eizelle sich heiZimmertemperatur in einer physiologischen Kochsalzl??sung befand. Diese sichbewegenden Zellen sind zweifellos in einem vitalen Zustand beobachtet worden. Andere Zellen bewegten sich nicht (?¤ltere Stadien), zeigten aber dieselbeStruktur und Lichtbrechung des Cytoplasmas und bestimmter metaplasmatischerEinschl??sse. Daraus schlie?Ÿe ich, da?Ÿ auch diese Zellen sich in einem vitalenZustand befanden. Vital nenne ich weiterhin die Anf?¤rbungen mit den Farbstoffen Janusgr??nund Neutralrot, welche in starken Verd??nnungen nicht giftig sind. Postvitaldagegen nenne ich die Beobachtung nach Hinzuf??gung einer zweiprozentigenL??sung von OSO4. Fett. Konopacka (1933) beschreibt, wie schon w?¤hrend der erstenBebr??tungstage Dotter in die Zellen des Embryos eindringt und wie die Eiwei?Ÿ-komponenten dieses Materials direkt verbraucht werden f??r den Aufbau vonKernen und Cytoplasma, w?¤hrend die

Fette,welche im Dotter vorkommen, als gro?Ÿe mitSudan III f?¤rbbare Klumpen vorl?¤ufig ungebrauchtin den Zellen hegenbleiben. Die Urgeschlechtszellen in jungen Embryonen(bis etwa 12 Tage alt) fallen auf durch ihrenReichtum an orange gef?¤rbten Einschl??ssen nachBehandlung mit Formol-Sudan. Dies ist Fett(Fig. 20), welches in dieser Periode des Zellebensals Reservematerial dient und allm?¤hlich ver-braucht wird. Im Anfang besitzen alle embryo-nalen Zellen solches Material, welches jedoch inder Regel dort fr??her verbraucht wird als in denUrgeschlechtszellen (vergl. auch Swift 1914). Bei vitaler Beobachtung (Fig. 19,21,22 und 23)erscheinen diese Fettk??rper als gleichm?¤?Ÿig gelb-gr??n gef?¤rbte, stark lichtbrechende K??rper, welcheweder Janusgr??n noch Neutralrot aufnehmen. Die Fettk??rper kommen in den j??ngsten Urgeschlechtszellen (Fig. 19),welche gekennzeichnet sind durch ihre unregelm?¤?Ÿige Form, stets zahlreichvor und wechseln in Gr???Ÿe: Durchmesser maximal ungef?¤hr

4/i. In ?¤lterenZellen nimmt die Zahl und die Gr???Ÿe der Fettk??rper allm?¤hlich ab (Fig. 22und 23). Mitochondrien. Zwischen den Fettk??rpern liegen die mit Janusgr??n ge-f?¤rbten Mitochondrien (Fig. 19, 22 und 23): sehr feine, kurze, blaugr??ne F?¤den.Ihre Oberfl?¤che ist nicht glatt, sondern zeigt eine Reihe kleiner Anschwellungen;dadurch erh?¤lt man den Eindruck, als ob sie aus einer Kette von K??rnchenzusammengestellt w?¤ren. Sie liegen teilweise ganz isoliert, teilweise in engemVerb?¤nde mit den Fettk??rpern. Man k??nnte hieraus schlie?Ÿen, da?Ÿ die Mito-chondrien eine Rolle beim Abbau des Fettes spielten; aber ich habe keine weiterenArgumente f??r diese Auffassung.



??? Im Zusammenhang mit der Keimbahnfrage beobachteten Rubaschkin (1907) undTsachin (1910), da?Ÿ die Mitochondrien in den Urgeschlechtszellen stets â€žk??rnigquot; w?¤ren; dieseForm sollte ein Kriterium bilden f??r den Unterschied mit den somatischen Zellen, welchenur st?¤bchenf??rmige Mitochondrien besitzen sollen. Da auch die Mitochondrien der Blasto-meren k??rnig sind, so k??nnte man hierdurch vielleicht nachweisen, da?Ÿ die Urgeschlechts-zellen direkt von den Blastomeren abstammen. Aber schon Dantschakoff (1931) be-zweifelt mit Recht, ob die Mitochondrien ??berhaupt ein brauchbares Kriterium sind undzweitens ob sie in Eizellen immer k??rnig sind. Meine Vitalbeobachtung unterst??tzt diesenZweifel: ein Mitochondrium besteht aus einer kleinen Kette sehr kleiner K??rnchen; deswegen NeufraWot-gran. 21 fettkuge! 0 I I ' 22 n r Fig. 20â€”23. Urgeschlechtszellen. Die Zellen von ungef?¤hr runder Form sind die ?¤lteren.Das Fett ist anf?¤nglich reichlich vorhanden, wird aber

allm?¤hlich aufgezehrt. Die Mito-chondrien liegen zwischen den Fettkugeln. Der Kern geh??rt dem protobrocken Typus an. â€”Fig. 20. Formol-Sudan. â€” Fig. 21. Vital-Neutralrot. â€” Fig. 22 und 23. Vital-Janusgr??n. ist der Unterschied zwischen drahtf??rmigen und k??rnigen Mitochondrien nicht durchzuf??hren.Auch an anderen Objekten haben andere Untersucher (z.B. Hirsch, Ries, Hirsch-Bretschneider, Rinkel, J?¤rvi u.a.) nachgewiesen, da?Ÿ die Mitochondrien je nachdem Funktionszustande der Zelle ihre Form wechseln. Neiitralrotgraniila. In Fig. 21 sieht man eine Eizelle, in welcher einigemit Neutralrot gef?¤rbte Granula zwischen den Fettk??rpern Hegen. Trotz-dem diese Zelle nicht mit Janusgr??n behandelt war, sieht man doch die Mito-chondrien als eben sichtbare graugr??ne Dr?¤htchen. Die mit Neutralrot-F?¤rbungerhaltenen Resultate sind sehr wenig konstant: in einigen Zellen wurden K??rnchen



??? mit Neutralrot angef?¤rbt, in anderen Zellen von der gleichen Entwicklungsstufedagegen nicht. F??gt man der Umgebung der vitalen mit Neutralrot gef?¤rbten Zelleneine L??sung von 2 % OSO4 hinzu, so ver?¤ndert sich das Bild pl??tzlich: dieroten Granula verschwinden, w?¤hrend das Protoplasma, welches urspr??nglichnicht angef?¤rbt war, jetzt eine rosa Farbe annimmt; hieraus ergibt sich, da?Ÿder rote Farbstoff nicht an fixierbare Granula adsorbiert worden war â€” undzweitens, da?Ÿ es sich hier nicht um eine Krinombildung handelt im Sinne vonChlopin, welche charakterisiert ist durch das Auftreten eines Eiwei?Ÿtr?¤gers,der unter Einflu?Ÿ des eindringenden Neutralrotes sich neu in der Zelle bildet. Protoplasma und Kerne. Das Protoplasma erscheint in allen un-fixierten Eizellen als eine gleichm?¤?Ÿige, graue, sehr durchscheinende Masse.Die Kerne bilden ziemlich deutlich umgrenzte, gegen??ber dem Plasma helleKugeln. In den Kernen ist mit einiger ?œbung alsbald die charakteristischeStruktur zu

erkennen: der protobrocke Typus, wie er in Fig. 3 auf Seite 10wiedergegeben ist. Nach einem Aufenthalt von 1â€”2 Stunden in Janusgr??n werden die Kern-stoffe und das Protoplasma diffus violett. Das Chromatin beginnt sich allm?¤hlichst?¤rker zu f?¤rben. Dies sind alles postvitale Erscheinungen. Fixierte Pr?¤parate In Pr?¤paraten, welche mit Champy-0s04-Safranin behandelt wurden(Fig. 24 und 25), sind die Fettk??rper ganz und gar schwarz gef?¤rbt. BisweilenFettkuge! Zentro- -A WjH^ .nbsp;/ett- _ Sph?¤re?nbsp;quot;^aÂŽ!'nbsp;kugeln-y^g^^^e^ gt; N.'nbsp;_nbsp;â€”Mitnnhnn-nbsp;in ^^ Jnbsp;^ Oâ€?c ' â–  -dx 24nbsp;25nbsp;26 ^OyU Fig. 24â€”26. Urgeschlechtszellen mit 0s04-Impr?¤gnation. â€” Fig. 24 und 25.Champy-0s04-Safranin. â€” Fig. 26. 7 Stunden in OSO4, 2 % bei 37Â? C. trifft man an dem Rande eine hellere Zone: dies macht den Eindruck, als obsie in einer Vakuole l?¤gen (Fig. 24). In anderen F?¤llen sind die K??rper nichthomogen, sondern zeigen durch eine verschiedene F?¤rbung

von schwarz undgrau eine kompliziertere Struktur. Golgi-K??rper. In j??ngeren Zellen (Fig. 24) liegen zwischen den gro?ŸenFettk??rpern kleine mit OSO4 durchimpr?¤gnierte K??rperchen. Sie sind teilweise



??? isoliert, teilweise in kleinen Gruppen zusammengefa?Ÿt. Ihrer Impr?¤gnationmit OSO4 zufolge k??nnten diese K??rper eine Golgi-Pr?¤substanz im Sinnevon Hirsch darstellen, falls man nachweisen kann, da?Ÿ diese impr?¤gniertenK??rper durch Bildung einer inneren Vakuole in Golgi-Systeme ??bergehen. Undin der Tat findet man in ?¤lteren Zellen (Fig. 25) K??rper, welche aufgebaut sindaus einem zentral liegenden, hellen, gelb-grau gef?¤rbten Teile, um welchen ein mehroder weniger unregelm?¤?Ÿiger schwarzer Rand vorkommt, welcher also durch-impr?¤gniert ist mit OSO4. Solche K??rper w?¤ren nach der Definition von Hirschals Golgi-Systeme anzusprechen, wenn man nachweisen kann, da?Ÿ aus ihnen bestimmte Produkte hervorgehen. Fig. 26 gibt eine nicht fixierte Eizelle wieder, welche w?¤hrend 7 Stundenin einer 2 % L??sung von OsO^ bei 37 Â? C gelegen hat. Sie enth?¤lt einige kleine,gr??ngelbe K??rper, welche alle an ihrer Oberfl?¤che eine schwarze Kappe einerSubstanz zeigen, welche

mit OsO^ durchimpr?¤gniert ist; andere K??rperchenzeigen einen geschlossenen Mantel dieser osmiophilen Substanz. Diese K??rpersind einerseits identisch mit den soeben beschriebenen vermutlichen Golgi-Systemen, welche mit Champy-OsO^ behandelt waren (vgl. z. B. Fig. 26 mitFig. 25); die Gleichheit ergibt sich aus ihrer Form und ihrer Verteilung in derZelle und ihrem Verhalten gegen??ber OSO4. Andererseits sind diese K??rperauch identisch mit jenen gelbgr??n gef?¤rbten K??rperchen, welche in der lebendenZelle zu sehen sind (vergl. z. B. Fig. 26 mit Fig. 22); die Gleichheit ergibt sich ausihrer Verteilung, ihrer Zahl, ihrer Gr???Ÿe und ihrer eigent??mlichen Lichtbrechung. Zur Erkl?¤rung der Struktur solcher osmiophiler Gebilde in den Ur-geschlechtszellen gibt es meiner Meinung nach zwei M??glichkeiten: 1.nbsp;Die kleineren osmiophilen K??rperchen, welche u. a. in Fig. 24 und 25vorkommen, k??nnten ausnahmslos entstanden sein durch Abbau der gro?Ÿen Fett-k??rper und demnach nicht zu den

Golgi-K??rpern geh??ren. Da?Ÿ ein solcher Abbau??berhaupt besteht, ergibt sich aus den folgenden Tatsachen: a) auch die kleinerenK??rperchen f?¤rben sich mit Sudan III (Fig. 20); sie bestehen also ebenso wiedie gr???Ÿeren K??rperchen aus Fett; b) in den ?¤lteren Urgeschlechtszellen nehmendie gr???Ÿeren Fettk??rper an Zahl ab, w?¤hrend gleichzeitig und in steigendemMa?Ÿe die kleineren K??rper an Anzahl zunehmen; c) gegen Ende des Stadiumsder Urgeschlechtszellen sind alle Fettk??rper, auch die kleineren, ganz aus derZelle verschwunden, also jedenfalls abgebaut. Durch diesen Abbauproze?Ÿ wirdjedoch (nach Champy-0s04-Safranin) die Doppelstruktur der osmiophilen K??rper(z. B. in Fig. 25) nicht gen??gend erkl?¤rt. Man m???Ÿte daf??r annehmen, da?Ÿ durchden Abbau das Fett in dem Zentrum eines K??rpers so ver?¤ndert in seiner che-mischen Zusammensetzung, da?Ÿ das Verm??gen zur Adsorption und Reduktion der OSO4 verlorengeht. 2.nbsp;Die zweite M??glichkeit ist diese: die

kleineren osmiophilen Kugelnin der Fig. 24 und 25 k??nnten (wenigstens zum gro?Ÿen Teile) wirkliche Golgi-K??rper sein, welche einen bestimmten Entwicklungsproze?Ÿ durchlaufen: voneinem durchimpr?¤gnierten Stadium der Golgi-Pr?¤substanz ??ber Golgi-Systemebis zur Bildung eines Produktes; dieses Produkt m???Ÿte dann auf Grund derReaktion mit Sudan III aus Fett bestehen.



??? Falls beide M??glichkeiten hier verwirklicht sind, w??rden sich alsogleichzeitig zwei entgegengesetzt verlaufende Prozesse in der Eizelle abspielen:erstens der Abbauproze?Ÿ und zweitens ein Fettaufbau mit Hilfe von Golgi-K??rpern. F??r einen solchen Aufbauproze?Ÿ spricht, da?Ÿ man in den j??ngstenUrgeschlechtszellen stets eine gro?Ÿe Anzahl sehr kleiner durchimpr?¤gnierterosmiophiler Granula findet, in ?¤lteren Zellen daneben gr???Ÿere typische Systememit einer Doppelstruktur, so da?Ÿ man aus dieser Reihenfolge in der Zeit denberechtigten Schlu?Ÿ ziehen kann, da?Ÿ hier Golgi-Pr?¤substanzen in Golgi-Systeme??bergehen. Jedoch das Fehlen einer selektiven Technik f??r Golgi-K??rper unddie Anwesenheit von osmiophilen Fettk??rpern mitten im Abbauproze?Ÿ machendie Beurteilung der osmiophilen K??rper in diesem Stadium sehr schwer. Deswegenist es mir nicht m??glich zu beweisen, da?Ÿ die wahrgenommenen kleinen osmio-philen K??rper wirklich Golgi-K??rper sind; darum bleibt der

vermutete Aufbau-proze?Ÿ von Fett vorl?¤ufig noch eine Hypothese. Neben diesen von mir soeben beschriebenen K??rpern sind sicher auchin diesem Stadium noch andere und unzweideutige Golgi-K??rper in der Eizellevorhanden: V. Berenberg-Gossler (1912) fand in den Urgeschlechtszellen von Embryonenam dritten und vierten Tage der Bebr??tung mit der Arsen-Silberteohnik einen â€žNetzapparatquot;:er besteht aus einer kleinen Anh?¤ufung durcheinanderliegender kurzer F?¤den, dicht beidem Kern, dort wo der Abstand zwischen Kernmembran und Zellwand am gr???Ÿten ist. â€”Und Dantschakoff (1931a), welche die gew??hnliche Technik von Kolatschev anwandte,beschreibt den ,,Golgi-Apparatquot; in sehr jungen Urgeschlechtszellen als ein â€žlabiles Gebildequot;;entweder bestehend aus K??rnern und â€žSchlingenquot;, welche in der Zelle verteilt sind, oder inForm einer Anh?¤ufung, welche wohl mit dem â€žNetzapparatquot; von v. Berenberg-Gossler??bereinstimmt. â€” Woodger (1925)

arbeitete mit Silber-Impr?¤gnation; er hatte Schwierig-keiten bei dem Auffinden deutlich umschriebener Golgi-Strukturen bei den jungen Ur-geschlechtszellen. Der, durch die beiden ersten Autoren beschriebene, ,,Netzapparatquot; kannnicht entstanden sein als eine Folge des Fettabbauprozesses. Eine solche Formder Golgi-K??rper wurde auch von mir gefunden in etwas ?¤lteren Stadien; siediente als Ausgangspunkt f??r die gleich n?¤her zu beschreibende Reihe von Form-ver?¤nderungen der Golgi-K??rper in den Oogonien und Oocyten. Controsph?¤re. Schlie?Ÿlich wurde durch die Untersucher Swift (1914),Dantschakoff (1931a) u. a. eine ziemlich gro?Ÿe Centrosph?¤re als eincharakteristischer Zellkomponent f??r die Urgeschlechtszellen beschrieben. Ichhabe von Embryonen, welche j??nger sind als 14 Tage, keine brauchbarenChampy - Fuchsin-Cresylblau-Pr?¤parate. In meinen Champy-OSO4-Safranin-Pr?¤paraten konnte ich eine Centrosph?¤re nicht mit Sicherheit sehen, teils weilsich die Technik

hierf??r nicht eignet, teils weil die gro?Ÿe Menge von Fett-k??rpern st??rend wirkt. Die Zelle der Fig. 24 enth?¤lt jedoch eine runde hellrotgef?¤rbte Plasmaverdichtung, welche wahrscheinlich eine Centrosph?¤re ist, inwelcher aber keine Centriolen gef?¤rbt sind. In vitalgef?¤rbten Zellen habe ichdie Centrosph?¤re nicht gesehen. Mitose. In Fig. 27 und 28 sieht man einige Oogonien in mitotischerTeilung. In Champy-Fuchsin-Cresylblau-Pr?¤paraten (Fig. 27) erscheinen rot



??? gef?¤rbte F?¤den und K??rner, welche mit den Mitochondrien ??bereinstimmen,die in Fig. 22 und 23 mit Janusgr??n gef?¤rbt sind. Sie liegen zuerst in einerringf??rmigen Zone rund um die Chromosomen und werden sp?¤ter mehr oderweniger gleichm?¤?Ÿig auf beide Tochterzellen verteilt (Dictyokinese). In denChampy-0s04-Safranin-Pr?¤paraten (Fig. 28) sind die oben beschriebenen osmio-philen Gebilde auch w?¤hrend der Mitose der ersten Oogonien noch stets anwesend. Fig. 27 und 28. Oogonienw?¤hrend der Mitose. Fig. 27.Champy - Fuchsin - Cresylblau.â€” Verteilung der Mitochon-drien auf beide Tochterzellen,w?¤hrend der Mitose der Oogo-nien.â€” Fig. 28. Champy-OsOj-Safranin. â€” Verteilung der os-miophilen K??rper. In ?¤lteren Oogonien ist das Fett gr???Ÿtenteils verbraucht; die Mitochondrienhaben sich nun rund um die Centrosph?¤re gruppiert (Swift). Zwischen einemOogonium und den j??ngsten Oocyten besteht hinsichtlich der Plasmastrukturenkein besonderer Unterschied. Die

Urgeschlechtszelle hat, nachdem sie die regelm?¤?Ÿige ovale bis rundeForm erreicht hat, einen Durchmesser von 12â€”14 gemessen an der lebendenZelle. Der Durchmesser des Kernes betr?¤gt 7â€”9 ii. Die Oogonien sind in derRegel etwas kleiner, was wahrscheinlich zusammenh?¤ngt mit ihrer mitotischenTeilung. Der Oocyt erster Ordnung Die cytoplasmatischen Einzelheiten sind bisher nicht oder nur oberfl?¤chUchuntersucht: besonders ??ber die Golgi-K??rper findet man nur wenige Angaben,z. B. da?Ÿ diese K??rper bei den extrafollikul?¤ren Oocyten gering an Zahl sind undeinen wenig entwickelten ,,Golgi-Apparatquot; bilden dicht bei dem Kern. Das Stadium der Oocyten ist gekennzeichnet durch zwei neue und wichtigeEigenschaften der Eizelle: 1.nbsp;Die Vorbereitungen zur Reifungsteilung, die sich ausdr??cken in einerst?¤ndigen Ver?¤nderung der Kernstruktur; 2.nbsp;Wachstum bis zu au?ŸerordentUcher Gr???Ÿe sowohl der Zelle als auchdes Kernes. Diese Gr???Ÿenzunahme geht Hand in

Hand mit einer starken Bildungvon Dotter. Kurz nach dem Beginn dieses Wachstums- und Dotterbildungs-Prozesses werden die Eier durch Follikelzellen umgeben. Ich beschreibe hier zun?¤chst die extrafollikul?¤re Periode des Oo-cyten, der ungef?¤hr 15 Tage dauert und nur einen kleinen Teil der ganzenWachstumsperiode bildet, welche total wenigstens 6 Monate dauert. Ordnet man die Oocyten nach der Reihenfolge der Ver?¤nderungen ihrerKernstruktur, dann ergibt sich, da?Ÿ diese kurze Periode der Ovogenese nachden Ver?¤nderungen im Cytoplasma in drei Trajekte eingeteilt werden kann.



??? Trajekt A Die Kerne ver?¤ndern w?¤hrend dieses Trajektes A von dem deutobrocken??ber das leptot?¤ne zu dem synapt?¤nen Stadium (Fig. 6â€”9, S. 12). Vitalbeobachtung (Fig. 29 und 30). Es ergibt sich, da?Ÿ der Dotter nunganz abgebaut ist: es findet sich keine Spur mehr von den Fettk??rpern; dasselbezeigt sich nach der Formol-Sudan-Technik. â€” Die Mitochondrien habensich an der Seite des Kernes angeh?¤uft, dort wo die Zone des Cytoplasmas ambreitesten ist. Auf diese Weise entsteht ein halbmond- oder kugelf??rmigesGanzes, welches ich weiterhin die Mitochondrienkappe nennen werde. In mro- .______Mitooh-kappe f /l / â™? itl^ C: 31 30 Mitoch- Zentn-sph?¤rekappB^ / Fig. 29â€”32. Oocyten erster Ordnung in Trajekt A der extrafollikul?¤renPeriode. â€” Fig. 29 und 30. Vital-Janusgr??n. â€” Kern: deutobrock (Fig. 29), synapt?¤n(Fig- 30). In den Oocyten haben die Mitochondrien sich in Form einer Kappe bei dem Kernangeordnet, rund um die Centrosph?¤re. Das Fett ist verschwunden. â€”

Fig. 31. Champy-Fuchsin-Cresylblau. â€” Kern: deutobrock. Mitochondrienkappe rund um die Centrosph?¤re._Fig. 32. Champy-Fuchsin- Cresylblau. â€” Kern: synapt?¤n. den meisten F?¤llen liegt der konkave Rand dieser Kappe an der Kernmemhran;aber es kommt auch vor, da?Ÿ diese Kappe um 180Â? gedreht ist (Fig. 30).Vielleicht ist diese Umdrehung k??nstlich hervorgerufen durch die Behandlung,was darauf hinweisen w??rde, da?Ÿ die Mitochondrienkappe ein mehr oderweniger zusammenh?¤ngendes Ganzes bildet. Im Inneren dieser Kappe hegtein rundlicher Hohlraum, in welchem eine gewisse Protoplasmaverdichtung



??? zu sehen ist; diese Protoplasmaverdichtung entspricht deutlich der in Fig. 31gezeichneten Centrosph?¤re. Die Centrosph?¤re f?¤rbt sich weder mit Neutralrotnoch mit Janusgr??n. Die Kernstruktur in der lebenden Zelle unterscheidet sich in den grobenZ??gen nicht von der Struktur in fixierten Zellen; hieraus ergibt sich, da?Ÿ indieser Hinsicht die Struktur kein Kunstprodukt ist. Fixierte Pr?¤parate. Mit der Technik Champy-Fuchsin-Cresylblau (Fig. 31und 32) findet man die in der lebenden Zelle wahrgenommenen Strukturenunver?¤ndert wieder. Golgi-K??rper. In den Pr?¤paraten nach Champy-0s04-Safranin (Fig. 33und 34) f?¤llt ein osmiophiles netzartiges Gebilde von sehr feinen F?¤den auf,welche hie und da Anschwellungen zeigen. Dieses Gebilde liegt deutlich andem Orte, auf welchem bei Vitalbeobachtung und nach der Technik Champy-Fuchsin-Cresylblau die Centrosph?¤re in der Mitochondrienkappe zu sehen ist. Fig. 33â€”36. Oocyten erster Ordnung in Trajekt A der extrafollikul?¤renPeriode. â€”

Fig. 33. Champy-OsOi-Safranin. â€” Kern: deutobrook. Im osmiophilen Netzliegt eine Centriole. â€” Fig. 34. Champy-0s04-Safranin. â€” Kern: Synapt?¤n. â€” Fig. 35.Champy-0s04-Fuchsin. â€” Kern; leptot?¤n. Das osmiophile Netz nimmt die Stelle derCentrosph?¤re ein. â€” Fig. 36. 7 Stunden OsOi-Reaktion bei 37 quot; C. â€” Keine Spur von Golgi- K??rpern. Diese Kappe ist nach Behandlung mit Champy-OsOj-Safranin noch eben sicht-bar als eine dunkelbraune, gleichm?¤?Ÿige Masse, in welcher die einzelnen Mito-chondrien jedoch nicht zu unterscheiden sind. Auch in den Pr?¤paraten nach Champy-0s04-Fuchsin (Fig. 35), in denendie Mitochondrien deutlich gef?¤rbt sind, ergibt sich, da?Ÿ das osmiophile Netzstets die Stelle der Centrosph?¤re einnimmt. Es ist mir auch nicht gegl??ckt,in dieser Periode neben dem Netzwerk eine besondere Centrosph?¤re zu beob-achten; aber in dem Netz konnte ich ein Centriol finden (Fig. 33), das mitSafranin rot gef?¤rbt ist. Dieser Befund weist darauf hin, da?Ÿ die

Centrosph?¤revon dem schwarzen Netzwerk umgeben ist. In Fig. 36 ist die Eizelle ohne vorhergehende Fixation 7 Stunden langin einer 2 % L??sung von OSO4 bei 37 quot; C gewesen. Die Centrosph?¤re und die



??? Mitochondrienkappe sind nur schwach sichtbar und jedenfalls nicht osmiophil.Merkw??rdigerweise fehlt das osmiophile Netzwerk nach dieser Behandlung,selbst wenn ich sie 10 Tage lang fortsetzte. Dagegen ist nach vorheriger Fixationdieses Netzwerk schon nach drei Tagen Osmierung tief Schwarz gef?¤rbt. Was bedeutet nun das osmiophile Netzwerk? Ich habe es m j??ngerenStadien nicht finden k??nnen. Doch m??chte ich annehmen, da?Ÿ es dort schon vorhanden war, weil von Berenberg-Gossler (1912) und sp?¤ter Dantschakoff (1931) ein ?¤hnliches Netzwerk schon in sehr jungen Urgeschlechtszellen wahr-genommen haben. Auch sie stellten die topographische Verbindung mit derCentrosph?¤re fest. Die Erscheinung des osmiophilen Netzwerkes kann zwei Bedeutungen haben: 1.nbsp;Das Netzwerk kann eine Anh?¤ufung von Golgi-Systemen darstellen,etwa in dem Sinne, wie Hirsch (1939) w?¤hrend der Spermiogenese und inmehreren anderen Zellen ein Polysystem beschrieben hat. In diesem

Fallew??rde man vor allem das Golgi-Externum als ein schwarzes Netzwerk sehen,w?¤hrend in den Maschen dieses Netzes die Golgi-Interna liegen w??rden, welchekein OSO4 adsorbieren. Es w??rde dann die Centrosph?¤re als Golgi-Internumfunktionieren. Diese Centrosph?¤re jedoch macht weder bei Vitalbeobachtungnoch nach Fixation und F?¤rbung den Eindruck einer Anh?¤ufung von mehr oderweniger selbst?¤ndigen K??rpern; sie ist stets ziemhch homogen konstruiert. 2.nbsp;Die zweite M??gUchkeit ist diese: das osmiophile Netzwerk bestehtaus F?¤den und runden K??rperchen von Golgi-Pr?¤substanz. Diese K??rperw??rden dann in einem engen topographischen Verb?¤nde mit der Centrosph?¤reliegen. Ein Beweis f??r diese Vermutung ist nur dadurch zu erbringen, da?Ÿ mannachweist, da?Ÿ aus diesen vermuthchen Pr?¤substanzen sich Golgi-Systemeentwickeln. Ich werde dieser Frage sogleich im Trajekt B nachgehen. Trajekt B Die Kerne durchlaufen w?¤hrend des Trajektes B das pachyt?¤ne

und das diplot?¤ne Stadium (Fig. 11â€”14, Seite 12). Vitalbeobachtung (Fig. 37). Es zeigen sich neue K??rper in dem Zellplasma:mehrere kleine gr??ngelbe Kugeln von ^l^â€”^Uf^ Durchmesser; sie liegenmeistens zu einem, seltener zu mehreren Haufen vereinigt. Sie geben mitSudan III eine deutliche Fettreaktion (Fig. 41). Die neuen K??rper Hegen nichtan einer bestimmten Stelle in der Zelle, aber doch meistens in der N?¤he derCentrosph?¤re. Wenn man ?¤ltere Stadien beobachtet, so sieht man, da?Ÿ die Fett-k??rper bis zu l /LI Durchmesser gewachsen sind. Fixierte Pr?¤parate. Nach Champy-Fuchsin-Cresylblau (Fig. 38), bei welcherTechnik fettl??sende Stoffe gebraucht werden, erscheinen regelm?¤?Ÿig mehrereleere Flecke in der N?¤he der Centrosph?¤re; diese sind zweifellos entstandendurch Aufl??sung der vitalbeobachteten Fettk??rper. Sie sind in den Abbildungenangegeben mit X. Die Mitochondrienkappe und die Centrosph?¤re sind seit dem Trajekt A nicht ver?¤ndert. Golgi-K??rper. Nach

Champy-OsO^-Safranin erscheint wiederum einosmiophiles Netzwerk. Es stimmt scheinbar ??berein mit dem Netzwerk, welches



??? Lj \ : Golghpoly-system/ 10/U Fig. 37â€”42. Oocyten erster Ordnung in Trajekt B der extrafollikul?¤renPeriode. â€” Fig. 37. Vital-Janusgr??n. â€” Kern: pachyt?¤n. Das Golgi-Polysystem w?¤chst.â€”Fig. 38. Champy-Fuchsin-Cresylblau. â€” Kern: pachyt?¤n. Ein leerer Fleck (X ), entstandendurch Aufl??sung des Golgi-Polysystems liegt neben der Centrosph?¤re in der Mitochondrien-kappe. â€” Fig. 39. Champy-0s04-Safranin. â€” Kern: pachyt?¤n. Ein osmiophiles Netz(= Externa des Golgi-Polysystems) liegt neben der Centrosph?¤re. â€” Fig. 40. Champy-0s04-Safranin. â€” Kern: pachyt?¤n. Die Externa der Golgi-Systeme werden hier und dasehr d??nn: ?œbergang von Systemen in Produkte. â€” Fig. 41. Formol-Sudan. â€” Kern:pachyt?¤n. Das Golgi-Polysystem zeigt Sudan-Reaktion: die Golgi-Interna bestehen ausFett. â€” Fig. 42. Die Abbildungen a, b und c zeigen dasselbe Golgi-Polysystem nach 15 Mi-nuten, 12 Stunden und 96 Stunden OSO4 2% Behandlung bei 37 Â?C. Die Externa derGolgi-

Systeme schw?¤rzen sich nach l?¤ngerer Zeit, auch ohne vorhergehende Fixierung.



??? im Trajekt A beschrieben wurde; es liegt aber nicht l?¤nger im Zentrum der Mito-chondrienkappe, so da?Ÿ nun auch die Centrosph?¤re zum Vorschein kommt(Fig. 39). Hiermit wird also bewiesen, da?Ÿ die ebengenannte erste M??glichkeit:die Centrosph?¤re sei gleich einer Menge von Golgi-Interna, nicht richtig sein kann. Jetzt ist jedoch ein neuer Bestandteil in der Zelle aufgetreten, welchervielleicht als Golgi-Internum betrachtet werden k??nnte: die vital sichtbarenFettk??gelchen. Die folgenden Argumente sprechen f??r die Identit?¤t dieservital sichtbaren Fettk??gelchen mit den Golgi-Interna: 1.nbsp;Nach Champy-0s04-Safranin ist au?Ÿer dem osmiophilen Netzwerknichts zu finden, was auch nur einigerma?Ÿen ??bereinstimmt mit den vital sicht-baren Fettk??gelchen, auch keine leeren Flecke, in denen die K??gelchen gelegenhaben k??nnten, bevor sie durch die Pr?¤paration aufgel??st wurden. Dagegenfindet man wohl helle Stellen einer offenbar aufgel??sten Substanz in dem osmio-philen Netzwerk.

2.nbsp;Es besteht eine auffallende ?œbereinstimmung zwischen dem Netzwerkund den Fettk??gelchen hinsichtlich ihres Platzes in der Zelle und hinsichtlichihres Baues; man vergleiche hierzu Fig. 37, 38 und 39. 3.nbsp;Die Fettk??gelchen sind an ihrer Oberfl?¤che stark osmiophil. In Fig. 42,Abb. a, b und c sieht man drei Zeichnungen von ein und derselben Eizelle: dieseZelle hatte ohne vorhergehende Fixation 15 Minuten, 12 Stunden und 96 Stundenin einer 2 % L??sung von OSO4 bei 37^0 gelegen: es zeigt sich hier die langsameImpr?¤gnation der Oberfl?¤che der K??gelchen, w?¤hrend das Zentrum jedesK??gelchens nur sehr wenig gef?¤rbt ist: selbst nach 14 Tagen zeigte es nur einegelbbraune Farbe. Aus diesen drei Beobachtungen schlie?Ÿe ich, da?Ÿ der Zusammenhangzwischen dem osmiophilen Netzwerk und den Fettk??gelchen soerkl?¤rt werden mu?Ÿ: in dem Trajekt B befindet sich neben der Centrosph?¤reein Golgi-Polysystem, welches aus einzelnen individuellen Golgi-

Systemenzusammengestellt ist. Jedes Golgi-System ist aufgebaut aus zwei Komponenten:aus einem fetthaltigen, aber nicht osmiophilen und vital sichtbaren Golgi-Internum â€” und aus einem osmiophilen, vital unsichtbaren Golgi-Externum.Allm?¤hlich geht jene Substanz, welche das Golgi-Externum bildet, in der Massezur??ck (Fig. 40). Der Zusammenhang w?¤re demnach folgenderma?Ÿen: ineiner durchimpr?¤gnierten Golgi-Pr?¤substanz entwickeln sichVakuolen als Golgi-Interna, in welchen allm?¤hlich Fett auf-gebaut wird. Trajekt C W?¤hrend dieses Trajektes C geh??ren die Kerne alle zum Typus â€žDictyequot;(Fig. 15, Seite 12). Der Oocyt ist w?¤hrend der ersten beiden Trajekte A und B nicht odernur ganz gering gewachsen: der Durchmesser der lebenden Zelle betr?¤gt 11 bis14 fi, der Durchmesser des Kernes 7â€”8 /ji. In dem dritten Trajekt C beginntdie eigentliche Wachstumsperiode des Oocyten: der Durchmesser nimmt zuvon ungef?¤hr 12â€”24 fi, der Kern von etwa 8â€”12 //. Das Wachstum

?¤u?Ÿertsich au?Ÿerdem in starken Ver?¤nderungen der Strukturen des Cytoplasmas.



??? Vitalbcobachtuiig. Es ergibt sich: die Golgi-Systeme liegen anf?¤nglichnoch zu einem Haufen zusammen und bilden ein Polysystem (Fig. 43); sp?¤terverbreiten sie sich ??ber die Zelle (Fig. 49), wobei sie bedeutend an Gr???Ÿe zu-nehmen bis zu 2 fi Durchmesser. FixiertÂ? Pr?¤parate. Nach Champy-Fuchsin-Cresylblau (Fig. 44 und 48)sind die Golgi-Systeme aufgel??st. Die mit einem Z gezeichneten Stellen deutenan, wo sie gelegen haben. Die Anzahl der Mitochondrien w?¤chst jetzt stark;sie bleiben in Form einer ziemhch gro?Ÿen Kappe gegen den Kern liegen. DieCentrosph?¤re ist noch stets vorhanden (Fig. 44); sie w?¤chst noch einiger-ma?Ÿen, ver?¤ndert aber offenbar ihre Struktur nicht. Gelegentlich findet manmehrere kleinere Centrosph?¤ren in einer Zelle liegen. Die Nucleolen in den Kernen Oolgi-praesrgranuk wachsen schnell: von 1 bis zu 3 ,a Durchmesser. Sie sind auch vital sichtbar;nach Champy-Fuchsin-Cresylblau zeigen sie einen eigent??mlichen und kompli-zierten Bau (Fig. 48).nbsp;.

â–  ,Golgi-K??rper. In Pr?¤paraten nach Champy-0s04-Saframn zeigen sichzwei verschiedene Erscheinungen von osmiophilen Gebilden: 1. entweder dasin dem Trajekt B beschriebene Polysystem; es ist jedoch seitdem gr???Ÿer ge-worden. 2. In den meisten Zellen dieser Phase finden wir jedoch etwas anderes:auf den recht d??nn gewordenen F?¤den des osmiophilen Netzwerkes (Golgi-Externum) erscheinen feine schwarze Granula (Fig. 45), welche stets zahlreicherund gr???Ÿer werden, w?¤hrend gleichzeitig das eigentliche Netzwerk in St??cke aus-einanderf?¤llt, die sich in der Zelle verbreiten (Fig. 46). Die Menge osmiophiler Sub-stanz in der Zelle nimmt dabei betr?¤chtlich zu. In Champy-OsO^-Fuchsin (Fig. 47)sieht man dasselbe, w?¤hrend gleichzeitig die Mitochondrienkappe gef?¤rbt ist.



??? Die Erkl?¤rung f??r diese beiden Erscheinungen ist hierin zu suchen: esverlaufen hier gleichzeitig zwei verschiedene Prozesse: 1. Die Golgi-Systeme l??sen sich w?¤hrend dieses Trajektes C aus dem Poly-system und verbreiten sich durch die Zelle; w?¤hrend dieser Wanderung geht Golgisystei â–  X IX YTx V..... quot;m /quot;!â€? Mito-^chondrfen Ix Fig. 46â€”49. Oocyten erster Ordnung im Trajekt C der extrafollikul?¤renPeriode. â€” Fig. 46. Champy-0s04-Safranin. â€” Kern: dicty?Š. Die Pr?¤substanzen derzweiten Phase vermehren sich mittels Durchschn??rung. â€” Fig. 47. Champy-0s04-Fuchsin. â€”Kern: dicty?Š. Pr?¤substanzen der zweiten Phase zwischen den Mitochondrien; sie zeigenhier und da eine kleine Vakuole: die ersten Systeme der zweiten Golgiphase. â€” Fig. 48.Champy-Fuohsin-Cresylblau. â€” Kern: dicty?Š. Zwischen den Mitochondrien sieht manleere Flecke (X) an den Stellen, wo die Golgi-Produkte der ersten Phase lagen, bevor sieaufgel??st wurden. â€” Fig. 49. Vital-Janusgr??n.

â€” Kern: dicty?Š. Die Zelle ist stark ge-wachsen. Die Mitochondrien haben sich stark vermehrt. Das Polysystem der ersten Golgi-Phase ist zerfallen. Die Systeme sind ??bergegangen in Produkte der 1. Phase, welche alsgro?Ÿe Fettkugeln in der Zelle zerstreut liegen.



??? ihr Internum ??ber in je ein Golgi-Produkt, welches schlie?Ÿlich kein Golgi-Externum mehr besitzt und dadurch in Champy-OsO^-Safranin nicht mehr miteinem schwarzen Ring umgeben ist. Die aus den Golgi-Systemen entstandenenProdukte sind die Fettk??gelchen, welche in der lebenden Zelle beschriebenworden sind (Fig. 49). Damit ist also eine erste Golgi-Phase (im Sinne derDefinition von Hirsch 1939) abgelaufen, welche die Perioden: Pr?¤substanz -Golgi-System ^ Produkt umfa?Ÿt. 2. Die Reste des Golgi-Externums eines jeden Golgi-Systems be-sitzen das Verm??gen, neue Pr?¤substanz zu bilden, welche im Verfolge derweiteren Entwicklung aufs Neue in Golgi-Systeme ??bergehen, wie wir gleichsehen werden. Man erkennt auch in einigen Zellen dieser Phase (Fig. 47) schonjetzt in einigen der sonst durchimpr?¤gnierten rundlichen Pr?¤substanzen einehellere, zentral gelegene Vakuole: dies sind die ersten Golgi-Interna, welchesich bilden; auf diese Weise entstehen die ersten kleinen Golgi-

Systeme der zweiten Golgi-Phase. Die Pr?¤substanzen der zweiten Golgi-Phase sind vital nicht erkennbar(ebensowenig wie die in Trajekt A beschriebenen Pr?¤substanzen der erstenGolgi-Phase); ohne vorhergehende Fixation sind sie durch Liegen in OsO^ nicht sichtbar geworden. Mit dem Ende der ersten Golgi-Phase und gleichzeitig mit diesem erstenBeginn einer zweiten Golgi-Phase hat der Oocyt das Ende seiner extrafollikul?¤renPeriode erreicht. Besprechung der Ergebnisse und Literaturbesprechimg Besprochen wurden bisher drei Trajekte der extrafoUikul?¤ren Periodeder Eizelle bei Embryonen vom 5. bis zum 21. Bebr??tungstage und bei K??ckenbis zu ungef?¤hr 4 Tagen. Die Ergebnisse sind in Schema I zusammengefa?Ÿt. Wir wollen nun die in den einzelnen Stadien erhaltenen Ergebnisse vergleichen. Der Kern hat in der Urgeschlechtszelle und in dem Oogonium einecharakteristische, aber ziemlich konstante Struktur (Fig. 3â€”5). Der Kern desOocyten zeigt eine Reihe schnell

aufeinanderfolgender Strukturver?¤nderungen(Fig. 6â€”15): Vorbereitungen f??r die Reifungsteilungen (vergl. hierzu auchd'Hollander 1904 und Sonnebrodt 1908). Der Wechsel der Kernstruktur kannauch in der ??berlebenden Zelle gesehen werden, wenigstens in gr??beren Z??gen. F??rdie notwendige Reihenbildung ergab die Kernstruktur einen wichtigen Zeitmesser. Ich habe keine Beobachtungen machen k??nnen, welche darauf hinweisen,da?Ÿ der Kern bei der Bildung des Dotters irgendeinen, mikroskopisch erfa?ŸbarenEinflu?Ÿ aus??bt. Die bisherigen Behauptungen beruhen h?¤ufig nur auf derTatsache, da?Ÿ sich in dem Cytoplasma K??rperchen finden, welche sich ebensof?¤rben wie das Chromatin des Kernes; in anderen F?¤llen hat man auch beiEizellen beobachtet, da?Ÿ ein solcher K??rper durch die Kernmembran hindurch-tritt. Solche Erscheinungen k??nnten auch k??nstliche Verschiebungen sein,welche durch das Schneiden entstanden sind (vgl. auch J?¤gersten 1935); ichhabe jedoch so

etwas in meinen Pr?¤paraten nicht beobachtet. â€”



??? Golgi-K??rper sind wahrscheinlich von Anfang an in der Eizelle vor-handen. ?œber die Frage: was sind eigentlich die Golgi-Strukturen und welchesist ihre Bedeutung f??r die Zelle, bestehen so viele Auffassungen, da?Ÿ ich hierdarauf nicht n?¤her eingehen m??chte. Die k??rzlich erschienene Protoplasma-Monographie von Hirsch 1939 enthebt mich der M??he, die verschiedenen Auf-fassungen aufzuz?¤hlen und mich mit ihnen auseinanderzusetzen. Hirsch hatden Versuch gewagt, eine vorl?¤ufige Ordnung in das Chaos der Auffassungen zubringen durch eine Theorie, in welcher weitaus die meisten bisher beobachtetenErscheinungen in einen logischen Verband gebracht werden. Hier wird gezeigt,da?Ÿ die Golgi-K??rper von einer Pr?¤substanz ausgehend einen je nach der Zellechemisch verschiedenen Entwicklungsproze?Ÿ durchlaufen, welcher endet beieinem bestimmten Endprodukt, dessen chemische Zusammensetzung und physio-logische Bedeutung abh?¤ngig ist von der Funktion der Zelle. Ja, es

k??nnenverschiedene Golgi-Phasen in einer Zelle durchlaufen werden, welche verschiedeneProdukte hervorbringen. Ich bin auf diese Theorie schon auf Seite 17ff n?¤hereingegangen. In den Urgeschlechtszellen ist es schwierig, zu beurteilen, welche derosmiophilen Strukturen zu den Golgi-K??rpern im Sinne von Hirsch geh??ren,weil durch die Anwesenheit gro?Ÿer Mengen von Fett, welche ebenfalls OSO4adsorbieren, und deren Abbauprodukte, das Bild gest??rt wird. (Fig. 24 und 25).Doch sind schon durch v. Berenberg-Gossler (1912), Dantschakoff (1931)und Woodger (1925) Golgi-K??rper oder Golgi-Netze in Urgeschlechtszellen be-schrieben worden. In Oogonien, in denen das Fett abgebaut ist, habe ich stets ein osmiophilesNetzwerk gefunden, welches identisch zu sein scheint mit dem von v. Berenberg-Gossler (1912) beschriebenen ,,Netzapparatquot; in Urgeschlechtszellen. DieseGolgi-K??rper machen nun in Oocyten die folgenden Ver?¤nderungen durch:anf?¤nglich liegen einige Pr?¤substanzen in

der Form eines Netzwerkes rundum die Centrosph?¤re (Fig. 33â€”35). Sie sind in der lebenden Zelle unsichtbarund erscheinen nur nach Vorfixierung in Champy und Impr?¤gnierung in OSO4.Sie gehen ??ber in Golgi-Systeme, welche in Form eines Polysystems bei-einander liegenbleiben; dieses Polysystem liegt jetzt neben der Centrosph?¤re(Fig. 39). Jedes Golgi-System besteht aus zwei Komponenten, welche beideandere Eigenschaften haben als die Pr?¤substanz. Das Golgi-Externum dieserSysteme ist nach Champy-0s04 ebenso wie die Pr?¤substanz osmiophil, es wirdaber (im Gegensatz zur Pr?¤substanz) auch ohne vorhergehende Fixierung mit2 % L??sung von OSO4 schon nach einigen Stunden schwarz. Dieser Unter-schied zwischen der Pr?¤substanz und dem Externum scheint neu zu sein. DasGolgi-Internum jedoch ist sehr wenig osmiophil und vital ohne weiteres sicht-bar; es gibt alsbald die Fettreaktion mit Sudan III (Fig. 41). In den Golgi-Systemen wird also ein Golgi-Produkt aufgebaut,

welches aus Fett besteht.Die Golgi-Produkte machen sich schlie?Ÿlich von dem Polysystem los und ver-breiten sich ??ber die ganze Zelle als Fettk??gelchen (Fig. 49). Gleichzeitig mit dem Ende dieser ersten Golgi-Phase treten dann zunehmendin Anzahl immer neue Pr?¤substanzen auf. Diese entstehen aus den Resten 3



??? der Golgi-Externa der vorhergehenden Phase. Hirsch hat in seinem Buchean mehreren Objekten eine solche Kontinuit?¤t der Golgi-Substanzbeschrieben, bei welcher aus Resten des Externums vorhergehender Systemedie Pr?¤substanzen der zweiten Golgi-Phase entstehen. Da?Ÿ wir es hierwirklich mit einer Pr?¤substanz einer zweiten Oolgi-Phase zu tun haben, wird im zweiten Teil dieser Arbeit nachgewiesen werden. Die meisten Unter-sucher, die sich mit den Golgi-K??rpern bei V??geln und S?¤ugetieren besch?¤ftigthaben, beginnen ihre Beschreibung erst zu einer Zeit, in welcher die Golgi-K??rper in dem Oocyt schon das Ende der ersten Golgi-Phase erreicht haben;ich brauche deswegen jetzt auf ihre Ergebnisse noch nicht n?¤her einzugehen.



??? Extra-Jollicul?¤re Periode des Oocyten Trajeci A Praesubsfanzmfz Mitochondn- ^Kappe Traject C Traject B Produkt â– !. P/tase\ '.Centro- Kern: pachyt?¤n -gt; diplot?¤nGolgi-K??rper: Das Pr?¤substanznetzliegt jetzt neben der Centrosph?¤re; die Pr?¤-substanzen gehen ??ber in Systeme der erstenPhase; die Systeme wachsen; sie bleiben ineinem Polysystem beieinander. Kern: ^ deuto-brock ^ leptot?¤nsynapt?¤n Golgi-K??rper:Pr?¤substanzen derersten Golgi-Phasesind netzf??irmg rundum die Centrosph?¤reangeordnet. Tettkugeln:restlos verschwun-den. Mitochondrien:sind in einer kleinenKappe rund um dieCentrosph?¤re unddas Pr?¤substanznetzangeordnet. Mitochondrien: vermehren sich undbleiben in einer Kappe zusammen. Korrektur: extern. intern. J System 1. Phase Kern: -gt; dietye Golgi-K??rper: die Systeme Wachsen weiter und gehenschlie?Ÿlich ??ber in Produkte der ersten Golgi'-Phase; dieProdukte l??sen sich aus dem Polysystem los und zerstreuensich durch die Zelle. Aus den Besten

der Externa der erstenPhase entstehen neue Pr?¤substanzen (zweite Golgi-Phase);sie vermehren sich mittels Durchschn??rung und bleibenin Kernn?¤he in einem bestimmten Golgi-Pelde zusammen. Mitochondrien: vermehren sich und bleiben in einerKappe zusammen. 05Ol



??? Die hier wiedergegebene Auffassung, da?Ÿ die Golgi-K??rper schon in der extra-follicul?¤ren Periode eine vollst?¤ndige Entwicklungsphase durchlaufen, ist, sovielich wei?Ÿ, vollst?¤ndig neu. â€” Es ist m??glich, die erste Entwicklung der Golgi-K??rper beiEiern und bei den Spermien vergleichend zu betrachten. Sj??vall (1906)versuchte schon, das â€žBinnennetzquot; in beiden Genesen zu homologisieren. Eruntersuchte S?¤ugetiere und fand eine Homologie statischer oder vergleichend-anatomischer Art. Dem widersprach Popoff (1906) auf Grund von Erfahrungenan Schneckeneiern. Beide Untersucher konnten aber damals die Golgi-K??rpernoch nicht gen??gend von den Mitochondrien unterscheiden. Und doch ist eineVergleichung der dynamischen Prozesse in beiden Zellformen lehrreich. Hirsch(1939) hat die Ver?¤nderungen in den Golgi-K??rpern bei Spermien auf die folgendeallgemeine Linie gebracht: man findet hier drei oder vier Golgi-Phasen, d.h.es treten mehrere Male neue Pr?¤substanzen

auf, welche ??ber Golgi-Systeme in Produkte ??bergehen. Die erste Golgi-Phase umfa?Ÿt die ganze Wachstumsperiode des Spermio-cyten erster Ordnung; die Bildung eines Polysystems kommt hierbei oft vor.Diese erste Golgi-Phase bei den Spermien halte ich nun f??r vergleichbar mitder soeben beschriebenen ersten Golgi-Phase bei den H??hnereizellen w?¤hrenddes extrafollikul?¤ren Stadiums. Diese erste Phase wird zwar schon in einemkleinen Teile der langen Wachstumsperiode des Oocyten ganz durchlaufen, wohlaber in demjenigen Teile, welcher der eigentlichen Dotterbildung vorhergehtund welcher gerade darum besonders gut vergleichbar ist mit der Wachstums-periode der Spermiocyten. Bei Spermien fallen die drei folgenden Golgi-Phasen in die Reifungsperiode.Bei den H??hneroocyten tritt beim Beginn der Dotterbildungsperiode (dasist der gr???Ÿte Teil der Wachstumsperiode des Oocyten erster Ordnung) einezweite Phase von Golgi-K??rpern auf, welche nach meiner Meinung eine

indirekteRolle spielen bei der Dotterbildung und somit nicht vergleichbar ist mit einerder Golgi-Phasen w?¤hrend der Spermiogenese. Von Golgi-K??rpern in Vogel-oocyten w?¤hrend der Reifungsteilungen ist nichts bekannt. â€” Die funktionelle Bedeutung der Fettk??gelchen (als Golgi-Produkte derersten Phase) in diesen sehr jungen Oocyten kann noch nicht mit Sicherheitfestgestellt werden; aber es scheint mir durchaus m??glich, da?Ÿ sie der Zelleals Reservestoff dienen und entweder f??r den Stoffwechsel abgebaut werdenoder sp?¤ter bei der Dotterbildung verbraucht werden. Neutralrot-Granula wurden in allen extrafollikul?¤ren Entwicklungs-stadien in der lebenden Zelle beobachtet (Fig. 21). Sie zeigen weder topographischnoch funktionell eine Beziehung zu den Golgi-K??rpern. Die Theorie von Paratstimmt also hier nur in der Beziehung, da?Ÿ Vakuolen eine gewisse Rolle bei demFormwechsel der Golgi-K??rper spielen: als Interna; die Theorie ist aber falschhinsichtlich der Neutralrotf?¤rbung.

Mitochondrien sind schon fr??her durch Swift (1914, 1915) in denUrgeschlechtszellen, Oogonien und jungen Oocyten beschrieben worden; ebenso



??? durch Dantschakoff (1931) in Urgeschlechtszellen; in beiden F?¤llen nur anfixierten Pr?¤paraten. Meine Beobachtungen nach Vitalf?¤rbung k??nnen damitverghchen und folgenderma?Ÿen zusammengefa?Ÿt werden: Die Mitochondrien haben stets die Form von feinen F?¤den, welche ausReihen von sehr kleinen Granula bestehen. In den Urgeschlechtszellen liegen siezerstreut zwischen den Fettkugeln, oft in einem festen topographischen Ver-b?¤nde mit ihnen (Fig. 19 und 21). Dies l?¤?Ÿt die Hypothese zu, da?Ÿ die Mito-chondrien eine Rolle spielen bei dem Abbau dieser Fettkugeln; ein Beweisdaf??r fehlt. Schon in den Oogonien gruppieren sich die Mitochondrien rund um dieCentrosph?¤re: hierdurch entsteht die auch f??r sehr junge Oocyten charak-teristische Mitochondrienkappe neben dem Kern (Fig. 29, 30 und 37). Sobaldder Oocyt gegen das Ende der extrafollikul?¤ren Periode anw?¤chst, steigt auchdie Anzahl der Mitochondrien: der Umfang der Kappe w?¤chst im gleichenMa?Ÿe wie der Umfang

der Zelle (Fig. 49). Diese Mitochondrienkappe wird vond'Hollander (1904) und von van der Stricht (1904) â€žCouche vitellogenequot;genannt. Die Mitochondrien werden bei anderen Objekten ??fter auch unter anderenNamen beschrieben. Betrachtet man die zum Teil sehr genauen Abbildungen,dann ergibt sich, da?Ÿ die Eigenschaft der Mitochondrien sich zeitweise inForm einer Kappe rund um die Centrosph?¤re zu gruppieren, bei Eizellen und auchbei Spermien durch mehrere Untersucher beobachtet wurde, und zwar beiVertebraten und auch bei Invertebraten. Eine Centrosph?¤re ist von Anfang an in der Eizelle vorhanden: infixierten Pr?¤paraten als eine ovale bis runde Verdichtung des Protoplasmas,nahe dem Kerne gelegen, stets mit einem oder zwei Centriolen. In der lebendenUrgeschlechtszelle habe ich sie nicht finden k??nnen; in dem lebenden Oogoniumdagegen ist sie stets zu sehen als eine graue ungef?¤rbte kugelf??rmige Masse.In mitotisch sich teilenden Zellen verschwindet sie ganz (auch in

fixierten Pr?¤-paraten), tritt aber nach der Mitose in den Oocyten wieder auf und liegt stetsinnerhalb der Mitochondrienkappe (Fig. 29â€”32). Wenn diese Kappe w?¤chst, sowird auch die Centrosph?¤re etwas gr???Ÿer, ver?¤ndert aber nicht ihre Struktur.In ?¤lteren Oocyten findet man hie und da mehrere Centrosph?¤ren in einerZelle, die sich wahrscheinlich mittels Durchschn??rung aus einer Centrosph?¤reentwickelt haben (vgl. die Beobachtungen bei V??gel- und S?¤ugetiereiern vond'Hollander 1904, 0. van der Stricht 1904, Lams und V. Doorme 1907). Gurwitsch (1900) h?¤lt die Centrosph?¤re in Eiern der S?¤ugetiere f??r eineâ€žSph?¤re im Sinne vanBenedensquot;, welche eine Bedeutung hat f??r die BildungLr achromatischen Figur w?¤hrend der Mitose. Hiermit ist jedoch nichts gesagt??ber die Bedeutung der Centrosph?¤re bei jungen Oocyten, da sich diese w?¤hrendder Wachstumsperiode nicht teilen, w?¤hrend gerade zur Zeit der Reifungs-teilungen die Centrosph?¤re schon lange verschwunden ist.

â€” Andere Unter-sucher denken an einen physiologischen Verband zwischen der Centrosph?¤reund der Dotterbildung.



??? So hat 1893 Balbiani in Eiern von Spinnen ein â€žNoyau vitellinquot; beschrieben:dieser soll durch Abschn??rung eines kleinen Teiles des Kerns entstehen und homolog seinmit dem Centrosom der somatischen Zellen. Um diesen Dotterkern soll sich Dottermaterialsammeln. Das so entstandene Gebilde sollte homolog sein mit der Attraktionssph?¤re (dasist eine Protoplasmaverdichtung, welche die Centriolen enth?¤lt) in somatischen Zellen. Hier-durch ist der Ausdruck â€žCorps vitellin de Balbianiquot; entstanden, wodurch in den sp?¤terenArbeiten ??ber Eizellen viel Verwirrung entstanden ist. Henneguy (1893) weist darauf hin,da?Ÿ dieser Dotterkern in Eizellen von fast allen Tieren vorkommt, bei den Vertebraten abernur im Anfang der Oogenese; er soll vom Kern stammen. Munson (1898) achtet den Dotter-kern in den Eiern von Limulus gleich â€žthe centrosome and attractionsphere of the growingeggquot;. Mertens (1894) weist darauf hin, da?Ÿ in Eiern von V??geln und von S?¤ugetieren nichtimmer

dasselbe unter dem Namen Dotterkern beschrieben worden ist, n?¤mlich: 1. eineAttraktionssph?¤re, welche nach der von mir gebrauchten Terminologie ??bereinstimmt mitdem Komplex: Centrosph?¤re plus Mitochondrienkappe; und 2. Elemente, welche aus demKern stammen und sp?¤ter an der Dotterbildung teilnehmen sollen. Mertens meint hieroffenbar K??rperchen, welche ich bei der Besprechung des Kernes auf Seite 32 bereits er-w?¤hnt habe. Nach d'Hollander (1904) besteht dagegen der Komplex: Mitochondrienkappeplus Centrosph?¤re aus drei Teilen: 1. einer dichten zentralen Zone, in welcher das Centrosomliegt; 2. einer hellen intermedi?¤ren Zone, welche beide den Dotterkern von Balbiani bildenund 3. einer ?¤u?Ÿeren Zone, welche aus â€žPseudochromosomenquot; (wohl gleich Mitochondrien)besteht und welche ??bereinstimmt mit der Mitochondrienkappe, welche O. van der Stricht(1905) in S?¤ugetiereiern als â€žCouche vitellogenequot; beschrieben hat. â€” Dagegen nennt Sonnen-brodt

(1908) den ganzen Komplex â€žDotterkernquot;. Ich habe den von den Autoren viel gebrauchten Ausdruck ,,Dotterkernquot;nicht ??bernommen, da die Autoren von der Hypothese ausgehen, da?Ÿ dieCentrosph?¤re entweder aus dem Kern entstanden sei, oder mit der Dotterbildungim Zusammenhang stehe oder beide Eigenschaften besitzen soll. Hierf??r seheich jedoch keine gen??genden Argumente in den H??hnereiern. â€” Von der Eizelle als einem Ganzen kann man in diesem erstenTeile der Ovogenese sagen, da?Ÿ sie hinsichtlich der Kernstruktur, der Golgi-K??rper, der Mitochondrien und der Centrosph?¤re in vieler Hinsicht paralleleErscheinungen zeigt mit der Entwicklung der Zelle w?¤hrend der Spermiogenese:in beiden Zellformen liegen im Anfang eine Anzahl von Zellelementen in derZelle zerstreut, um sich dann sp?¤ter in einem bestimmten Gebiete um dieCentrosph?¤re zu konzentrieren. Erst am Ende der extrafollikul?¤ren Periode treten die typischen cytolo-gischen Unterschiede auf, n?¤mlich

da, wo in dem H??hnerei der eigentliche Vor-gang des Wachstums und der Dotterbildung beginnt. (Zusammenfassung und Literatur folgen am Ende des II. Teiles).



??? Teil II: DIE INTRAFOLLIKUL?„RE PERIODE Mit 32 Einzelfiguren im Text Inhaltnbsp;Seite Allgemeiner Teil..............................^^ Die Follikelbildung; Wachstum des Ovariums ..............40 Wachstum der Eizelle ......................... Struktur des Kernes..........................^^ 4-5 Dotterbildung ............................. Spezieller Teil...............................^^ Technik und Abbildungen .......................... Cytologie der Eizelle.......................... Trajekt ................................^^ Mitochondrien, Eett, Golgi-K??rper.................... Trajekt ................................^^ Mitochondrien, Fett, fuchsinophile Granula, Golgi-K??rper.........51 Trajekt ................................^^ Dotter-Vakuolen, Mitochondrien, Fett, fuchsinophile Granula, Golgi-K??rper . .nbsp;57 Cytologie der Follikelzelle........................57 Trajekt D, E und F.......................... Besprechung der Ergebnisse und Literaturbesprechung: Dotterbildung, Dotterkern von Balbiani, Golgi-K??rper, Mitochondrien, die Eizelle als Ganzes, die Follikelzellenbsp;60 69 Zusammenfassung ..............................

Schriftenverzeichnis............................................................' In Teil I dieser Arbeit ist die Cytologie der extrafollikul?¤ren Periode derEizelle besprochen worden. Die allgemeine Einleitung und eine Besprechungdes Materials und der Technik findet man am Anfang des Teil I (extrafollikul?¤rePeriode). Die Zusammenfassung und das Schriftenverzeichnis am Ende desTeil II (intrafollikul?¤re Periode) beziehen sich ebenfalls auf beide Teile.



??? Allgemeiner Teil Die Follikelbildung; Wachstum des Ovariums Im Durchschnitt eines Ovariums (Fig. 18, Teil I) von einem 6 Tage altenK??cken sieht man, da?Ÿ die Eizellen in der medialen Zone weiter auseinanderliegen als an den R?¤ndern des Organs. Dies wird dadurch verursacht, da?Ÿ die 50 a t- rr I -iquot; V% / f 50 506 ^ , 4 Â? - - Fig. 50, 50a, soft. Ovarien von jungen K??cken im Querschnitt. â€” Fig. 50. H?¤ma-toxylin. â€” Ovarium eines K??ckens von 13 Tagen, schwache Vergr???Ÿerung: kleine Follikelim Cortex. â€” Fig. 50a. Kleiner Teil vom Rande des Ovariums auf Fig. 50 st?¤rker vergr???Ÿert:die Oocyten haben noch keine Follikelbekleidung. â€” Fig. 506. Kleiner Teil aus der Mittedes Ovariums auf Fig. 50 st?¤rker vergr???Ÿert: die Oocyten sind alle mit Follikelzellen bekleidet. zuk??nftigen Follikelzellen nach ihrer starken Vermehrung in diesem Gebietesich rund um jede Eizelle zu einem geschlossenen Epithel angeordnet haben. Diese Follikelbildung beginnt etwa am 4. Tage nach dem

Schl??pfen desK??ckens. Die zuk??nftigen Follikelzellen waren schon bei Embryonen von14 Tagen in beschr?¤nkter Anzahl vorhanden; sie lagen aber durcheinanderzwischen den Oogonien und sp?¤ter zwischen den Oocyten. Wohl alle Unter-sucher stimmen darin ??berein, da?Ÿ die Follikelzellen w?¤hrend der zweiten Proli-



??? feration (der Cortexbildnng) aus den Zellen des Keimepithels entstanden sindund nach innen geschoben wurden (vgl. Fig. 2, Teil I). In einem Ovarium von 13 Tagen (Fig. 50) sind die Eizellen im medialenGebiete stark gewachsen und jetzt ausnahmslos mit Follikelzellen bedeckt;an den R?¤ndern des Ovariums dagegen findet man noch Gruppen kleiner follikel-loser Oocyten (vgl. auch Fig. 50a und 50amp;). Die eben gebildeten Follikel werden sofort mit einer sehr d??nnen Binde-gewebeschicht umgeben; dadurch wird jeder Folhkel eine morphologische Ein-heit. Diese Schicht w?¤chst bei gr???Ÿeren Follikeln aus zu einer Theca internaund einer Theca externa, welche letzte aus losem Bindegewebe besteht undviele Blutgef?¤?Ÿe enth?¤lt. Zwischen den Follikeln liegt ein ziemlich kompaktes Gewebe: Zellen vonepithelialem Ursprung und Bindegewebe. Das Ganze wird umkleidet von dem mm^ urspr??nglichen Keimepithel, welches zur??ckgebildet ist zu einer d??nnen Schichtkubischer Zellen. Der zentrale Teil

des Ovariums besteht aus lockerem Binde-gewebe mit zahlreichen Blutgef?¤?Ÿen; es ist durchsetzt mit vielen eigen-t??mlich geformten H??hlen. Von den urspr??nglichen medull?¤ren Str?¤ngen istwenig ??briggeblieben; die medull?¤ren Eizellen sind vollkommen verschwunden. In einem Ovarium von 21 Tagen haben alle Oocyten ihre extrafollikul?¤rePeriode beendet. Durch das starke Wachstum ist eine eigenartige Faltung derCortex entstanden, welche schon mit blo?Ÿem Auge sichtbar ist. Je mehr dasOvarium w?¤chst, um so st?¤rker wird diese Faltung: wenn die Follikel einenDurchmesser von einigen Millimetern erreichen, erh?¤lt das Ovarium die Formeiner Traube. â€” Das Wachstum des Ovariums in der von mir untersuchten Periodewird dargestellt durch die Kurve auf Diagramm 1.



??? Die Zahlen wurden erhalten durch Multiplikation der L?¤nge des Organs mitseiner maximalen Breite. Dies ist zwar kein idealer, aber wohl ein hier brauch-barer Ma?Ÿstab f??r die Gr???Ÿe, weil das Ovarium eine ziemlich regelm?¤?Ÿige ovaleForm besitzt: es ist anf?¤nglich dorsoventral abgeplattet und bekommt allm?¤hlicheine mehr runde Oberfl?¤che durch das Wachstum der Follikel. Nachher wirddie Form unregelm?¤?Ÿiger, so da?Ÿ von Ovarien mit Follikeln gr???Ÿer als 5 mmim Durchmesser diese Methode des Messens nicht mehr gebraucht werden kann.Zur Bestimmung eines jeden Punktes der Kurve wurde das Ovarium von je dreigleich alten K??cken gemessen und die Mittelwerte bestimmt. W?¤hrend der extrafollikul?¤ren Periode und w?¤hrend der ?œbergangsperiode,in welcher ein Teil der Oocyten noch keine Follikelzellen besitzt, w?¤chst dasOvarium gleichm?¤?Ÿig und ziemlich langsam. Darauf folgt eine Erh??hung derWachstumsgeschwindigkeit; diese wird teilweise verursacht durch die

Tatsache,da?Ÿ die Oocyten um den 20. Tag herum alle an das Ende der extrafollikul?¤renPeriode gekommen sind, wonach jede Eizelle f??r sich schneller anw?¤chst. NachBrambell soll die Entwicklung des Ovariums der K??cken von 6 bis 11 Wochenbeinahe ganz stillstehen; dies habe ich an meinem Material nicht beobachtenk??nnen. Ich komme hierauf im Speziellen Teile noch einmal zur??ck. Die H??he der Follikelzellen schwankt w?¤hrend der Ovogenese stark. Nach Loyez (1905), Brambell (1925) und Das (1931) sind diese Schwankungenzum Teil zur??ckzuf??hren auf die Tatsache, da?Ÿ bei kleinen Follikeln die Zellen einschichtigliegen, sp?¤ter jedoch (bei Eizellen von 1â€”3 mm) die Follikelsehicht mehrschichtig wird.Sp?¤ter nimmt die H??he der Follikelschicht wieder langsam ab; sie besteht schlie?Ÿlich nurnoch aus einer d??nnen Schicht platter Zellen. Marza-Marza (1935) haben diese Ver?¤nderungen in der H??he des Follikelepithelsin Verbindung mit der Gr???Ÿe der Oocyten n?¤her studiert: 1.

die H??he der Zellen betr?¤gtbei Oocyten mit einem Durchmesser von 0,03 mm im Mittel 3,8 jx, sie erreicht ihr Maximum(19,7^) bei Eiern mit einem Durchmesser von 2,5 mm; dann sinkt die Dicke allm?¤hlichab und hat schlie?Ÿlich bei Eiern mit einem Durchmesser von 25 mm ungef?¤hr den Anfangs-wert wieder erreicht; 2. die Follikelzellen sind stets nur einschichtig angeordnet; sie scheinennur mehrschichtig zu sein, weil die Kerne in einem verschiedenen Abstand von der Basisder Zellen angeordnet sind. Dies kann ich best?¤tigen: auf Fig. 67a und 68 auf S. 58 sieht man,wie das Follikelepithel auch dort, wo es seine maximale H??he erreicht hat,deutlich aus einer einzigen Schicht von Zellen besteht. Hinsichtlich derersten Schlu?Ÿfolgerung von Marza-Marza bin ich jedoch zu einer etwasanderen Auffassung gekommen: bei sehr jungen K??cken (etwa 14 Tage nachdem Schl??pfen) sind die kleinsten Eier (Durchmesser etwa 0,02â€”0,03 mm)stets mit einer ziemUch dicken Follikelschicht (bis etwa 12 p) von

relativvielen zusammengedr?¤ngten Zellen umgeben: man vergleiche hierzu Fig. 51,S. 47 (Alter 10 Tage) und Fig. 54, Seite 48 (Alter 9 Tage). Es ist wahr-scheinlich, da?Ÿ der Oocyt eine Anziehungskraft auf die Follikelzellen aus??bt.Da nun auf diesen jungen Stadien nur ein Teil der Oocyten Follikelzellen um sichherum sammelt und f??r jeden Oocyten ziemlich viel zuk??nftige Follikelzellenzur Verf??gung stehen: so ist es begreiflich, da?Ÿ ein einziger Oocyt eine so gro?ŸeAnzahl von Follikelzellen an sich ziehen kann. Bei gr???Ÿeren Eiern (bis etwa



??? 0,06mm) nimmt die Zahl der Follikelzellen nicht oder kaum zu; sie liegenregelm?¤?Ÿig angeordnet in einer Schicht, welche anf?¤nglich mehr d??nner alsdicker wird. â€” Bei K??cken ?¤lter als 25 Tage sind auch die kleinsten Oocytenstets umgeben mit einer sehr d??nnen Schicht (etwa 6^) einer ziemlich kleinenAnzahl kubischer Epithelzellen (Fig. 54, Seite 48): je mehr die Follikel wachsen,um so h??her werden allm?¤hlich die Zellen (Fig. 58, Seite 51 und Fig. 68, Seite 58);dies ist auch durch Marza-Marza beschrieben; es findet Zellvermehrung durchMitosen statt. Die sp?¤ter folgende Abnahme der H??he der Follikelzellen habe ichnicht feststellen k??nnen, da die von mir untersuchten Eier nicht ??ber einenDurchmesser von etwa 2,5 mm hinauskamen. Holl (1890) hat als erster zwei Arten von Follikelzellen bei V??geln unterschieden:dunkelgef?¤rbte â€žSt??tzzellenquot; und mehr durchscheinende â€žN?¤hrzellenquot;. Sp?¤ter ist einsolcher Unterschied auch von anderen Untersuchern beobachtet, aber

die Interpretationist recht verschieden: Loyez (1905) h?¤lt die dunkle F?¤rbung der Zellen f??r Kunstprodukte;Brambell (1925) dagegen unterst??tzt die Auffassung von Holl und beschreibt sogar dieallm?¤hhche Differenzierung der beiden Arten Zellen bei Eiern von 0,65 mm Durchmesser;die stark gef?¤rbten Zellen sollen absterben und ein â€žintrazellul?¤res Cementquot; bilden. â€” Das(1931) dagegen h?¤lt die sich stark f?¤rbenden Zellen f??r Degenerate ohne bestimmte Funktion. Fig. 50c. Champy-Fuchsin. â€” Kleiner Teil aus einem FoUikel mit ^ , .Durchmesser von etwa 0,1 mm: einige Zellen zeigen besonders starke Affinit?¤t f??r Fuchsin.nbsp;Kern â€??? Nach meinen Erfahrungen kommen die sich stark f?¤rbenden Zellen ge-legentlich auch in den kleinsten Follikeln vor: Fig. 50c zeigt einige Follikel-zellen, von denen hier und da eine starke Affinit?¤t f??r S?¤urefuchsin auff?¤llt(Follikeldurchmesser etwa 0,1 mm). Nach den vorhergehenden Untersuchungensollen jedoch diese Zellen sich nur bei

gr???Ÿeren Oocyten finden. F??r eine Er-kl?¤rung der Bedeutung dieser Zellen habe ich keine Argumente. Es kommt ??fter vor, da?Ÿ mehrere Eizellen von einer gemeinsamen Schichtvon Follikelzellen umschlossen werden (Fig. 58, Seite 51). Diese Eizellen sollensich nach Loyez im Anfang ziemlich normal entwickeln, sp?¤ter aber degenerieren. Wachstum der Eizelle Die Oocyten im Ovarium von K??cken von ungef?¤hr drei Wochen habenohne Ausnahme die intrafollikul?¤re Periode erreicht. Die kleinsten haben einenDurchmesser von 0,03 mm, die gr???Ÿten etwa 0,07 mm (Brambell); im Ovariumerwachsener Tiere schwankt der Durchmesser der Oocyten zwischen 0,05 mmbis reichlich 30 mm. Hieraus ergibt sich, da?Ÿ gro?Ÿe Verschiedenheiten auftretenin der Schnelligkeit, mit welcher die Oocyten die intrafollikul?¤re Periode durch-laufen: einige verbleiben auf jugendlichen Stadien in langen Wachstumspausen(d'Hollander, Sonnenbrodt); jedoch auch die Oocyten, welche sich weiter-entwickeln, wachsen

ungleichm?¤?Ÿig. Die intrafollikul?¤re Wachstumsperiode eines jeden Oocyten kann nach Riddle (1911),Stieve (1918), Brambell (1925), Marza-Marza (1935) in zwei Perioden verteilt werden:langsames Wachstum und schnelleres Wachstum. Derjenige Teil der Ovogenese, welchen ich



??? untersucht habe, f?¤llt ganz in die Periode des langsamen Wachstums, da ich Oocyten miteinem gr???Ÿeren Durchmesser als 2,5 mm nicht untersucht habe. Die beiden Perioden sinddurch folgende Merkmale gekennzeichnet: 1. Die Periode des langsamen Wachstums erstreckt sich ??ber die Zeit von etwa6 Monaten bis mehrere Jahre. Die Eizelle erreicht am Ende einen Durchmesser von 6 mm(Riddle). Man kann in jungen Ovarien hinsichtlich der Wachstumsschnelligkeit normaleund anormale Eier unterscheiden (Br am bell): die anormalen sollen zwischen der drittenund sechsten Woche nach dem Schl??pfen ein vorzeitiges Wachstum zeigen; wenn sie jedocheinen Durchmesser von 0,075 mm ??berschritten haben, degenerieren sie. Die normalenOocyten wachsen gleichm?¤?Ÿig bis zu einem Durchmesser von 6 mm. In der folgenden Tabelle sind die Angaben von Brambell, soweit sie f??rmeine Untersuchung in Frage kommen, wiedergegeben: Alter Diameter normaler Oocyten Diameter anormaler

Oocyten 21 Tage 0,034â€”0,070 mm _ 42 Tage 0,038â€”0,075 mm 0,075â€”0,380 mm 77 Tage 0,044â€”0,100 mm 0,100â€”0,380 mm Auf Grund dieser Ziffern kommt Brambell zu dem Schl??sse, da?Ÿ dieOocyten vom 42. bis 77. Tage sehr wenig wachsen. Ich konnte dies nicht be-st?¤tigen (vgl. Diagramm 1, Seite 41). Wohl aber habe ich beobachtet, da?Ÿ beiK??cken dieses Alters gr???Ÿere Oocyten degenerierten (vgl. Seite 43). 2. Die Periode des schnellen Wachstums kann nach Marza-Marza in zwei Trajekteverteilt werden: Trajekt A mit einem Durchmesser von 6â€”9 mm, welche Periode in 1â€”5Tagen durchlaufen wird; Trajekt B, mit einem Durchmesser von 9â€”30 mm, welche Periodein 5â€”9 Tagen durchschritten wird. Hieraus folgt, da?Ÿ die Oocyten mit einem Durchmesser ??ber 6 mm erstbei fast erwachsenen H??hnern gefunden werden. Die Wachstumskurve aufDiagramm 1 endet schon bevor dieses Alter erreicht wurde; die Kurve gibtalso die gr???Ÿte Zunahme des Volumens in der Zeit des

schnellen Wachstumsnicht wieder. Die Struktur des Kernes Am Ende der extrafollikul?¤ren Periode enth?¤lt der Kern ein Netzwerkvon feinen F?¤den, besetzt mit sehr kleinen Chromatink??rnchen; es findensich 1â€”2 Nucleolen. Im Anfang der intrafollikul?¤ren Periode werden dieseF?¤den dicker (Fig. 50a und 506, Seite 40) und bilden zahlreiche Schhngenund Ringe. In etwas ?¤lteren Oocyten ist eine Querstreifung an den F?¤den zuerkennen; die Masse des Chromatins wird im Verh?¤ltnis zum Volumen desKernes immer kleiner (Fig. 50??, S. 40 und Fig. 54, Seite 48). In Oocytenmit einem Durchmesser von etwa 6 mm ist der Nucleolus ganz verschwunden;die Fadenst??eke sind stark verk??rzt; ihre Anzahl ist vermindert. Schlie?Ÿlichverschwindet in Eiern mit einem Durchmesser von 30â€”35 mm die Kernmembran;es entsteht die erste Reifungsspindel. Wenn das Ei das Ovarium verlassen hat,folgt die zweite Reifungsteilung (van Durme 1914). Es ergibt sich, da?Ÿ die Kernstruktur-Ver?¤nderungen weniger

intensiv sindals in der extrafollikul?¤ren Periode und daher als ein Zeitmesser f??r eine feinere



??? Einteilung der Trajekte der extrafollikul?¤ren Periode ungeeignet ist. Ich brauchealso f??r meine Untersuchung die Kernstrukturen nicht n?¤her zu beschreiben,sondern verweise auf die ausf??hrlichen Angaben von Holl, Loyer, Sonnen-brodt und van Durme. Dotterbildung Der Proze?Ÿ der Dotterbildung beherrscht den gr???Ÿten Teil der intra-follikul?¤ren Wachstumsperiode. Dieser Proze?Ÿ der Dotterbildung kann eingeteilt werden in drei Phasen,welche ich im Anschlu?Ÿ teilweise an van Durme (1914), teilweise an Marza-Marza (1935) hier zun?¤chst kurz beschreiben will. Erste Phase. Diese wird gefunden bei Oocyten mit einem Durchmesser von etwa0,03â€”1,0 mm; sie ist anf?¤nglich gekennzeichnet durch den Dotterkern von Balbianiplus â€žCouche vitellogenequot; (vgl. Erster Teil, S. 16 u. 38), um welchen eine Anzahl von Fett-granula in Form einer Kappe angeordnet sind. Sp?¤ter f?¤llt diese â€žcouche vitellogenequot; inihre Bestandteile (Mitochondrien) auseinander; diese zerstreuen sich erst

gleichm?¤?Ÿig ??berdie Zelle, um sich schlie?Ÿlich teilweise in einer bestimmten Zone an der Peripherie derZelle anzuh?¤ufen. Auch die Fettgranula begeben sich gr???Ÿtenteils zur Peripherie der Zelleund bilden dort eine corticale Fettschicht; ein anderer Teil bleibt bei dem Kern liegen. Zweite Phase. Man beobachtet sie bei Oocyten mit einem Durchmesser von etwa1 mm bis 6 mm. Im Anschlu?Ÿ an van Durme kann diese Phase in zwei Etappen verteiltwerden: die erste Etappe ist gekennzeichnet durch eine gro?Ÿe Anzahl deutoplasmatischerVakuolen in dem Oocyten, welche von zwei Centra aus gebildet werden: von der corticalenFettschicht aus und von der Kerngegend aus. Die Vakuolen enthalten eine helle, farbloseFl??ssigkeit, welche keine Fettreaktion gibt, sondern Proteine enth?¤lt. Sie nehmen inAnzahl schnell zu und erf??llen den gesamten zentralen Teil des Oocyten (Fig. 67, S. 58).Die beim Kern gelegenen Fettgranula verschwinden jetzt; die corticale Fettschicht dagegenbleibt bestehen. â€” Die

zweite Etappe ist gekennzeichnet durch die Bildung von Dotter-kugeln in den Vakuolen: der primordiale Dotter nach Marza-Marza. Dieser Dotter bestehtaus einem Gemisch von Proteinen und Lipoiden. In dem Cytoplasma zwischen den Vakuolenentstehen (nach van Durme) eiwei?Ÿartige â€žboules vitellinesquot;. Dies soll dadurch geschehen,da?Ÿ die dort gelegenen Mitochondrien anschwellen und somit direkt in Dottergranula ??ber-gehen. Am Ende ihrer Genese sollen diese K??rper umgeben sein durch eine â€žAreole clairequot;,wodurch Bilder entstehen, welche stark den obengenannten Vakuolen mit ihren Dotter-granula ?¤hneln. Dritte Phase. Hier wird der endg??ltige Dotter des H??hnereies gebildet: 5%wei?Ÿer, 95 % gelber Dotter. Der wei?Ÿe liegt im Zentrum der Zelle als eine runde Dottermassemit einem Durchmesser von 4â€”6 mm (die sog. Latebra von Purkinje), welche durch denkegelf??rmigen sogen. â€žNucleus von Panderquot; mit der Oberfl?¤che des Eies verbunden ist;der Rest besteht aus

gelbem Dotter. Der Dotter des H??hnereies besteht nach Mathews(1916) zu etwa 50 % aus Wasser, 16 % aus Proteinen, 23 % aus Fetten und 11 % ausLipoiden, wozu noch geringe Mengen von Salzen, Cholesterol usw. kommen. Spezieller TeilTechnik und Abbildungen Die Beobachtung der lebenden Eizelle w?¤hrend der intrafollikul?¤renPeriode ist recht erschwert durch die Folhkelzellen. Deswegen bin ich leiderfast ganz angewiesen auf die Bilder von fixierten und geschnittenen Eiern. Die



??? Technik ist schon in Teil 1 beschriehen worden; doch mu?Ÿ ich f??r diesenTeil noch das folgende hinzuf??gen: Da in der Literatur ??fter die Meinung vertreten ist, da?Ÿ ein genetischerZusammenhang best??nde zwischen den Golgi-K??rpern und dem Fettdotter,habe ich im besonderen in diesem Teile die Pr?¤parate nach Formol-Sudan ver-glichen mit den Formol-0s04-Pr?¤paraten einerseits und den Champy-OsO^-Safranin und Champy-0s04-Fuchsin-Pr?¤paraten andererseits. F??r Mitochondrien gebrauchte ich hier nur die Technik Champy-Fuchsin-Cresylblau. Mit S?¤urefuchsin werden die Mitochondrien wohl deutlich, abernicht selektiv gef?¤rbt. Ikeda (1928) erhielt bei Vogeleiern gute Ergebnisse durch Gefrierschnitte,welche in Formol fixiert waren und gef?¤rbt wurden mit Janusgr??n. Die bekannteSelektivit?¤t der Janusgr??nf?¤rbung geht jedoch gr???Ÿtenteils durch die Fixierungverloren. Auch ist die Anfertigung sehr d??nner Gefrierschnitte in diesem Stadiumbeinahe unm??glich. â€” Zu den

Abbildungen m??chte ich noch bemerken: die Abbildungen desTeiles II sind wegen der Ersparnis an Platz etwa 4 mal kleiner gezeichnet als dieAbbildungen im Speziellen Teil der extrafollikul?¤ren Periode. Gr???Ÿere Oocytenkonnten auch bei diesem Ma?Ÿstabe nicht als Ganzes wiedergegeben werden.Nur teilweise habe ich kleinere Teile bestimmter Abbildungen in dem urspr??ng-lichen Ma?Ÿstabe der vorhergehenden Periode gezeichnet. Cytologie der EizelleIch verfolge hier die Beschreibung der Stoff Wechselvorg?¤nge, welche aufSeite 32 des Ersten Teiles unterbrochen wurde. Als Zeitmesser f??r das Aufstellen von Reihen von Stoffwechselstadiendiente jetzt der Durchmesser der Eizelle. Die Prozesse vollziehen sich in drei Trajekten. Die beiden ersten Trajekte(D und E) fallen ungef?¤hr zusammen mit der obenbeschriebenen ersten Phaseder Dotterbildung im Sinne von vanDurme; das Trajekt F dagegen umfa?Ÿteinen Teil der zweiten Phase der Dotterbildung von van Durme. Trajekt D Der

Durchmesser der Oocyten betr?¤gt hier etwa 0,02â€”0,07 mm. Im Anfangstimmt das Bild der cytologischen Strukturen etwa ??berein mit dem Bilde desletzten Trajektes der extrafollikul?¤ren Periode (Seite 31 des Ersten Teiles). Die Mitochondrien (Fig. 51) liegen noch stets in Form einer Kappebeieinander. In den kleinsten Oocyten nimmt diese Kappe den gr???Ÿten Teildes Eies ein; bei gr???Ÿeren Oocyten dagegen w?¤chst der Zellumfang schnellerals der Umfang der Mitochondrienkappe. Der feinere Bau eines jeden Mito-chondriums ist seit der vorhergehenden Periode nicht ver?¤ndert. Fettkiigeln sind jetzt noch stets in dem Oocyten zu finden. In Champy-Fuchsin-Cresylblau sind sie teilweise aufgel??st, wodurch k??nstliche L??cherentstehen. Meist jedoch sind die Fettk??gelchen noch vorhanden und liegen



??? um die Mitochondrienkappe als graubraune K??rperchen (Fig. 51); die Farbeentsteht durch das OSO4 in dem Fixierer. Eine bessere Einsicht erh?¤lt man jedochmit Formol-Sudan (Fig. 52): die mit Sudan gef?¤rbten Fettk??rper liegen in einer,auf einem Medianschnitt hufeisenf??rmigen Fettkappe neben dem exzentrischgelegenen Kern. Ihre Anzahl ist anf?¤nglich klein; sie werden immer zahlreichermit dem zunehmenden Wachstum der Zelle. Die Mitte des Hufeisens korre-spondiert mit der soeben beschriebenen Mitochondrienkappe, welche jedoch beidieser Technik nicht zu erkennen ist. Das Bild, welches man nach Formol-OsO^erh?¤lt (Fig. 53), zeigt eine gute ?œbereinstimmung mit den Bildern nach Formol-Sudan (Fig. 52): die jetzt mit OSO4 gef?¤rbten Fettk??rperchen besitzen einedunkelgraue Farbe; sie sind an ihrer Oberfl?¤che dunkler gef?¤rbt als im Zentrum. 51 Fig. 51â€”53. Oocyten erster Ordnung der intrafollikul?¤ren Periode in Tra-jekt D. â€” Fig. 51. Champy-Fuchsin-Cresylblau. â€”

Durchmesser: 0,03 mm. Ein Follikelaus einem K??ckenovarium von 10 Tagen. Die Follikelzellen sind zahlreich und dicht zu-sammengedr?¤ngt. In dem Oocyt: kleine schwarze Fettgranula am Au?Ÿenrande der Mito-chondrienkappe. In der Mitochondrienkappe deutet ein leerer Fleck (x) wahrscheinlichauf die Stelle, an welcher das Golgi-Feld liegen sollte. â€” Fig. 52. Formol-Sudan. â€” Durch-messer 0,035 mm. Die Fettkappe in Form eines Hufeisens enth?¤lt einen leeren Raum (x):die Stelle, wo das Golgi-Feld und die Mitochondrienkappe liegen, welche mit dieser Technikaber nicht sichtbar sind. Auch in den Follikelzellen findet sich Fett. â€” Fig. 53. Formol-OSO4. â€” Durchmesser: 0,045 mm. Das Fett ist dunkel graubraun gef?¤rbt. Golgi-K??rpersind nicht sichtbar; der Platz des Golgi-Feldes ist leer. Vitalbeobachtungen waren bei diesen ziemlich kleinen Follikeln noch m??glich:die Fettk??rperchen sind hier erkennbar als gelbgr??n gef?¤rbte, stark lichtbrechendeKugeln (ebenso wie die im Ersten Teile

beschriebenen Fettk??rper). Golgi-K??rper. In der Fig. 54 ist eine sehr kleine Eizelle wiedergegeben.Hier liegen schwarze Golgi-K??rper in einem kleinen, halbmondf??rmigen Gebieteam Kern. Ich nenne von jetzt ab dieses Gebiet nach der auf Seite 18 des Ersten



??? Teiles gegebenen Definition ein Golgi-Feld. In Fig. 54a ist ein derartiges Feldvergr???Ÿert gezeichnet. Zwei verschiedene Stadien von Golgi-K??rpern kommenin diesem Felde vor: Granula von Golgi-Pr?¤substanz und kleinere Golgi-Systeme. Diese Golgi-K??rper geh??ren deuthch der auf Seite 18 des ErstenTeiles beschriebenen zweiten Golgi-Phase an. Je mehr die Eizelle w?¤chst, um so zahlreicher werden die Golgi-K??rper(Fig. 55 und 55a); demnach nimmt die Masse aller Golgi-K??rper zu. Wie dieseVermehrung zustande kommt, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, da ich esnicht im Leben beobachten konnte; man erh?¤lt aber aus der Anordnung derPr?¤substanzen (vgl. Fig. 54a und 55a) den Eindruck, da?Ÿ sie sich mittels einer SOM 54 J^/U. Gatgi-poiysyst. /(ern 55 a Fig. 54, 54a, 55, 55a. Oocyten erster Ordnung der intrafollikul?¤ren Periodein Trajekt D. â€” Fig. 54 und 55. Champy-OsO^-Safranin. â€” Durchmesser 0,025 mm und0,040 mm. Platz der Fettkugeln zu sehen als leere Flecke (Fig.

54). Das Golgi-Feld w?¤chststark und rundet sich schlie?Ÿlich ab. Auch in den Follikelzellen sieht man Golgi-K??rper. â€”Fig. 54a. Das Golgi-Feld vergr???Ÿert: Pr?¤substanzen und kleine Golgi-Systeme der 2. Golgi-Phase in Form von Ketten und kleinen Polysystemen angeordnet. â€” Fig. 55a. Das Golgi-Feld aus Fig. 55 vergr???Ÿert. Die Golgi-K??rper haben sich betr?¤chtlich vermehrt: Pr?¤-substanzen und Systeme. ??oigi-praesubst. gran. Gotgi-^syst



??? Durchschn??rung vermehren, nach der Durchschn??rung jedoch noch zeitweisedicht beieinanderhegen. Auch nach Bildung eines Internums bleiben die Golgi-Systeme teilweise eine Zeitlang in Gruppen beieinanderliegen und bildendadurch kleinere Polysysteme. Gegen das Ende des Trajektes D nimmt das Golgi-Feld eine mehr ab-gerundete Form an. Die Pr?¤substanzen sind jetzt gr???Ÿtenteils schon in Golgi-Systeme ??bergegangen. Einige von ihnen, welche besonders am Rande desGolgi-Feldes liegen, haben ein d??nneres Golgi-Externum: sie gehen also all-m?¤hlich in Golgi-Produkte ??ber. Eine enge topographische Verbindung zwischen dem Golgi-Feld und derMitochondrienkappe zeigen die meisten Champy-OsO^-Fuchsin-Pr?¤parate. Eskommt aber auch vor, da?Ÿ das Golgi-Feld neben der Mitochondrienkappe liegt,ja sogar vollkommen an der anderen Seite des Kernes. Fig. 51 auf S. 47 zeigt??brigens in der Mitochondrienkappe ein bestimmtes Gebiet, welches mit Xangedeutet ist; es ist frei

von Mitochondrien; m??glicherweise liegt hier geradedas Golgi-Feld, welches jedoch durch diese Technik nicht zum Vorschein gebrachtworden ist. Fettkugeln waren in den Champy-0s04-Saframn-Pr?¤paraten meist nichtzu erkennen; aber in der Fig. 54 sieht man, angedeutet mit einem X, einige,,Vakuolenquot;, welche zweifellos entstanden sind durch Aufl??sung von Fett. Vergleicht man nun die Champy-OsO^-Safranin-Pr?¤parate (z. B. Fig. 55)mit den Pr?¤paraten nach Formol-0s04 (Fig. 53, S. 47), dann zeigt sich etwasMerkw??rdiges: in beiden F?¤llen wirkte hier OSO4 ein, in dem ersten Falle jedochnach Fixation in einer Fl??ssigkeit mit Chrom-Osmium, im zweiten Falle nachFixation in Formol. Das Ergebnis beider Behandlungen ist vollkommen ver-schieden : in dem ersten Falle treten die Golgi-K??rper deuthch hervor, die Fett-kugeln jedoch fehlen; im zweiten Falle sind die Golgi-K??rper nicht zu erkennen,dagegen ist das Fett deutlich, welches ebenso auf OSO4 reagiert, wie auf die Sudan-F?¤rbung. Die

Abwesenheit von Fettk??rperchen in Champy-0s04-Safranin wird-verursacht durch die fettaufl??senden Mittel dieser Technik und durch die weitereBleichung. Die Abwesenheit von Golgi-K??rpern nach Formol-Os04 (ohnefettaufl??sende Mittel) beweist, da?Ÿ diese K??rper besondere Zelleinschl??ssebilden, trotzdem sie nach Fixierung in Champy ebenso wie die Fettk??gelchenOSO4 reduzieren. Hierdurch ist es m??glich, Golgi-K??rper im H??hnerei von0804-reduzierenden metaplasmatischen Fettk??gelchen zu unterscheiden. Durch Vergleichung der Fig. 51â€”55 kann man sieh ein deutliches Bildmachen von der Eizelle als Ganzes und den Ver?¤nderungen, welche hierin allm?¤hlichvor sich gehen. Dann ergibt sich: in diesem Trajekt D findet sich dicht beimKern ein besonders konstruiertes Gebiet, welches Mitochondrien und Golgi-K??rper konzentriert umfa?Ÿt; dieses Gebiet breitet sich allm?¤hhch aus mitdem zunehmenden Zellwachstum. Um dieses Gebiet herum Hegen einige Fett-k??gelchen in Form

einer Kappe, welche das zentrale Gebiet eng umschlie?Ÿt. Es entsteht nun die Frage: ist diese zweifellose topographische Verbindunggleichzeitig eine physiologische Beziehung zwischen den im zentralen Gebietegelegenen Zellorganellen und den Fettk??gelchen in dem Sinne, da?Ÿ diese Or-



??? ganeilen eine Rolle spielen bei der Fettbildung ? Folgende Punkte sprechen f??reine solche physiologische Beziehung: 1.nbsp;die Fettk??gelchen erscheinen zuerst auf der Grenze zwischen demzentralen Gebiete und dem umgebenden Cytoplasma; 2.nbsp;je zahlreicher die Zellorganellen in dem zentralen Gebiet werden, um sogr???Ÿer wird auch die Zahl der Fettk??rperchen. Wenn man annimmt, da?Ÿ auf Grund dieser Argumente in der Tat einephysiologische Beziehung besteht, dann entsteht die weitere Frage: welcheZellorganellen nehmen teil an der Fettbildung und auf welche Weise ? Im zentralen Teile findet man immer Golgi-K??rper, welche in Anzahlstark zunehmen, je gr???Ÿer die Eizelle wird. Diese Golgi-K??rper sind zu gleicher Fettkappe â– â€?Vy,^'-. . Foil eptth. â– V'.^ /if. FettKern^,^ Â? \i*. . \- 1 i-â€? â€?â€?/rV v-f*'-.. 57 fettkappe C A- Fuctisi__ nop/iHesOran. MitocJi.Kern SO^ Fig. 56, 57. Oocyten erster Ordnung der intrafollikul?¤ren Periode in Tra-jekt E. â€” Fig. 56. Champy-Fuchsin-

Cresylblau. â€” Durchmesser 0,065 mm. Die Mito-chondrien verlassen das zentrale Gebiet beim Kern und zerstreuen sich in der Zelle: dieFettkappe wird durchbrochen. â€” Fig. 57. Formol-Sudan. â€” Durchmesser 0,070 mm. Das Fett nimmt an Masse zu. Zeit im Begriff, sich aus dem Stadium der Pr?¤substanz ??ber Golgi-Systemein Golgi-Produkte zu verwandeln. Ich m??chte hieraus schlie?Ÿen, da?Ÿ die Fett-k??gelchen die gesuchten Golgi-Produkte sind, also in dem Golgi-Internumaufgebaut werden, wie dies auch in der extrafollikul?¤ren Periode der Fall war. Au?Ÿerdem liegen im zentralen Gebiete die Mitochondrien. Sie kommenviel weniger in Frage f??r die Produktion von Fett, trotzdem sie auch deutlichzahlreicher werden parallel mit der Zunahme der Fettk??rper. Aber ein solchesgleichzeitiges Wachstum ohne weiteres ist kein Argument f??r einen physio-



??? logischen Zusammenhang, das beiderseitige Wachstum kann vielmehr auch einereine ParaUeht?¤t sein. Die Golgi-K??rper dagegen ver?¤ndern ihre Form und ihrestoffliche Zusammensetzung gleichzeitig mit dem Entstehen der Fettk??gelchen. Trajekt E W?¤hrend dieses Trajektes sind die Oocyten gekennzeichnet durch einenDurchmesser von 0,07â€”0,25 mm. Im Protoplasma ist dieses Trajekt gekenn-zeichnet durch die Tatsache, da?Ÿ die in dem vorigen Trajekt bei dem Kernaufgeh?¤uften Zellorganellen jetzt auseinandergehen. spith. . , ^V.'fii.nbsp;â–  , ^ - ^^ W'j.-- ' â€?... - 1 .iVF' Kern [t^itocti. SO^a Fuctisinoptiile'Gran. Fig. 58. Champy-Fuchsin-Cresylblau. â€” Durchmesser des Follikels 0,115 mm. Trajekt E.Es liegen zwei Oocyten in einem Follikel. Die Mitochondrien bilden eine periphere Mito-chondrienzone. Hie und da liegen graubraune Fettkugeln zwischen den Mitochondrien.Die Follikelzellen sind h??her geworden und enthalten fuchsinophile Granula. In Champy-Fuchsin-Cresylblau (Fig. 56) sieht

man, wie die Mitochon-drien sich teilweise in Gruppen, teilweise als einzelne Individuen von der Mito-chondrienkappe losl??sen und sich ??ber die Zelle zerstreuen. Das Ergebnisdieser Wanderung zeigt Fig. 58. Die Mitochondrien sind jetzt ziemlich gleich-m?¤?Ÿig durch die Zelle verbreitet; aber an der Peripherie der Zelle liegen sie 4*



??? stets dichter angeh?¤uft als gegen die Mitte zu. Sie bilden an der Peripherie dievon van Durme beschriebene corticale Mitochondrienzone. Das Fett nimmt an Masse bedeutend zu: anf?¤nglich bildet es noch diebekannte Kappe um das zentrale Gebiet hin, aber durch weitere Ausdehnungwird diese Kappe durchbrochen (Fig. 56). Auf diese Weise verbreiten sich dieFettk??gelchen ??ber die ganze Zelle (Fig. 57). In gr???Ÿeren Oocyten (Fig. 59) -FoH epith. Corfic fettz. - : .jf??A??f-Vnbsp;'Xnbsp;â€? â€?A?„.-.i, Â?nbsp;\nbsp;* .-.ii. â–  '-.'ikUKnbsp;\nbsp;. . . ..........................- ^ â€?Â?â€? â–  L- .. â– â– â€?nbsp;iÂ? .vNv^' JO/^nbsp;- --ii^yfvlM--'; !'â– :: â–  Fig. 59. Formol-Sudan. â€” Durohmesser 0,140 mm. Trajekt E. Das Fett bildet eine breitecorticale Fettzone; zwischen dieser Zone und der Eimembran bleibt ein schmales Gebietganz frei von Fettk??gelchen: dies ist der Platz der corticalen Mitochondrienzone und der corticalen Golgizone. liegen sie in einem breiten G??rtel rund um den Kern; je mehr die Zelle

w?¤chst,um so mehr wird dieser G??rtel zur Peripherie verschoben und bildet schhe?Ÿlichdort die von van Durme beschriebene corticale Fettzone. Zwischen dieserZone und der Eimembran bleibt jedoch stets ein schmales Gebiet ganz frei vonFettk??gelchen: dies ist zweifellos die corticale Mitochondrienzone (vgl. Fig. 58mit Fig. 59).



??? Nach Champy-Fuchsin-Cresylblau sieht man zwischen den schwarzenFettk??rperchen eine Anzahl mit S?¤urefuchsin rot gef?¤rbter Granula. Diesebestehen, nach ihrer F?¤rbung und Fixierung zu urteilen, aus eiwei?Ÿartigen Stoffen;nach Tennent-Gardiner-Smith sind auch Cephaline und Lecithine, zuden Lipoiden geh??rig, f?¤rbbar mit Fuchsin; es ist darum m??glich, da?Ÿ die inFormol-Sudan sich orange f?¤rbenden Fettk??rperchen aufgeteilt werden k??nnenin mehr fuchsinophile neben mehr osmiophilen. Auch in der viel gr???ŸerenEizelle kam eine gr???Ÿere Anzahl fuchsinophiler Granula vor: ein breiter G??rtelrund um den exzentrisch gelegenen Kern. Solche fuchsinophilen Granula kommen jedoch in diesem Trajekt nichtin allen Oocyten vor; sie geh??ren mehr oder weniger zu den Ausnahmen. Esist m??glich, da?Ÿ sie in den meisten F?¤llen aufgel??st worden sind bei der An-fertigung des Pr?¤parates; es kann aber auch sein, da?Ÿ die Erscheinung dieserGranula in Verbindung steht mit der

Wahrnehmung von Br am bell: in einembestimmten Augenblick beginnen gewisse Oocyten ein vorzeitiges Wachstum,welches endet mit Degeneration (vgl. Seite 44). Hierf??r w??rde sprechen, da?Ÿeinige noch sehr kleine Oocyten mit einem Durchmesser von 0,1 mm ganz an-gef??llt waren mit relativ sehr gro?Ÿen roten Kugeln, deren Durchmesser bis zu10 fi betrug. Ich werde auf diese Frage auf Seite 67 zur??ckkommen. Auch die Golgi-K??rper beginnen in diesem Trajekt das Golgi-Feldzu verlassen: vergleiche hierf??r Fig. 60. Das Ergebnis dieser Wanderung ?¤hneltdem Ausschw?¤rmen der Mitochondrien: es entsteht an der Peripherie der Zelleebenfalls eine bestimmte Zone, in welcher die Golgi-K??rper konzentriert sind;ich nenne darum diese Zone die corticale Golgi-Zone. Nach Behandlung mitChampy-OsO^-Safranin findet man in einigen Oocyten auch eine Anzahl sichmit Safranin besonders f?¤rbender Granula; f??r diese gilt dasselbe wie f??r dieobenbeschriebenen fuchsinophilen Granula. Nach

Behandlung mit Champy-OsOj-Fuchsin ist es m??ghch, die dreiwichtigsten Stoffwechselk??rper dieses Trajektes zu gleicher Zeit in einer einzigenZelle zu beobachten: Fig. 61 zeigt einen Teil des schwarzen Golgi-Feldes, die(rote) Mitochondrienkappe und die darumgelagerten Fettk??gelchen von grau-brauner Farbe. Ein etwas sp?¤teres Stadium wird wiedergegeben in Fig. 62:die corticale Mitochondrienzone bildet auf dem Durchschnitt einen geschlossenenRing; die corticale Golgi-Zone und die Fettzone dagegen nicht. Die beidenersten Zonen ??berdecken einander mehr oder weniger; die Fettzone liegt stetsam meisten an der Innenseite. Fig. 62a zeigt, da?Ÿ die Golgi-K??rper beinahealle sich im Stadium der Golgi-Systeme befinden und da?Ÿ sie noch immer ineiner sehr gro?Ÿen Anzahl kleiner Polysysteme beieinander liegen. Schlie?Ÿlichzeigt Fig. 63 einen Teil einer etwa zweimal so gro?Ÿen Eizelle, in welcher wiederumdie drei genannten Stoffwechselk??rper in ihren verschiedenen Zonen zu er-kennen

sind. In stark osmierten und wenig oder gar nicht gebleichten Pr?¤paraten findetman neben typischen Golgi-K??rpern eine gro?Ÿe Zahl sehr feiner schwarzerK??rnchen und F?¤den; sie sind oft in Form eines weitmaschigen Netzwerkesangeordnet, welches die ganze Eizelle erf??llt; man vergleiche Fig. 60â€”62.



??? t.wf, , - w....;- ..i.f, Fig. 60, 61, 62, 62a. Oocyten erster Ordnung der intrafollikul?¤ren Periodein Trajekt E. â€” Fig. 60. Champy-0s04-Safranin. â€” Durohmesser 0,06 mm. Die Golgi-K??rper verlassen das Golgi-Feld beim Kern. Follikelzellen sind nicht gezeichnet. â€” Fig. 61.Champy-0s04-Fuchsin. â€” Durchmesser 0,06 mm. Die Golgi-K??rper liegen in Form vonkleinen Polysystemen zwischen den Mitochondrien der Mitochondrienkappe. Ringsum siehtman graubraune Fettgranula (Golgi-Produkte). â€” Fig. 62. Champy-0s04-Fuchsin. â€”Durchmesser 0,10 mm. Golgi-K??rper,- Mitochondrien und Fettkugeln haben sich an derPeripherie der Zelle angeordnet. Die feinen schwarzen Dr?¤hte und K??rnchen in der Mitteder Zelle sind Kunstprodukte. â€” Fig. 62 a. Kleiner Teil aus der Golgizone auf Fig. 62,vergr???Ÿert gezeichnet; die Golgi-Systeme liegen in Polysysteme zusammen.



??? Diese osmiophilen K??rperchen haben nach meiner Meinung nichts mit Golgi-K??rpern zu tun, weil sie in den verschiedenen Entwicklungsstadien der Eizellestets dieselbe Form und Anordnung beibehalten. Vielleicht sind diese K??rperKunstprodukte, welche entstanden sind durch die Anwesenheit kleiner Mengenosmiophiler Stoffe, welche in der lebenden Zelle gel??st sind, welche aber aus-gef?¤llt wurden durch die Fixierung. Es liegen hier und da mehrere Oocyten zusammen in einem Follikel. Obwohldies ein anormaler Fall ist und diese Zellen wahrscheinlich weiterhin degenerierenw??rden, haben die Golgi-K??rper doch ihre normalen Formen: sie liegen in jederZelle besonders an der Seite, an welcher die Zellen aneinandergrenzen. Ich kann die im Trajekt E beschriebenen Erscheinungen so zusammenfassen: 1.nbsp;Die im Trajekt D auffallende topographische Verbindung zwischen denGolgi-K??rpern und den Fettk??gelchen besteht weiter auch nach dem Aus-schw?¤rmen der Komponenten des Golgi-

Feldesund der Fettkappe nach der Peripherie der ZeUe;diese Verbindung bleibt bestehen durch den Ver-band zwischen der corticalen Golgi-Zone und dercorticalen Fettzone. Rechnet man hinzu, da?Ÿauch in dem Trajekt E die Vermehrung der An-zahl Golgi-K??rper zugleich geschieht mit derVermehrung der Anzahl von Fettk??rperchen,dann ist die Theorie, welche im Trajekt D ge-geben wurde, noch wahrscheinlicher geworden,da?Ÿ die Golgi-K??rper als Produkt Fettliefern. 2.nbsp;Auch die Mitochondrien wandern zurPeripherie der Zelle und bilden dort die corticaleMitochondrienzone. Die Bedeutung dieser Orga-nellen f??r den Stoffwechsel k??nnte vielleichthierin gesucht werden: der fuchsinophile Charakterbestimmter Granula (siehe oben) k??nnte einegenetische Beziehung zwischen den Mitochondrienund diesen Granula bedeuten. Es ist m??glich,da?Ÿ im Anfang sehr kleine Granula sich von denMitochondrien l??sen, aufschwellen und auf diese Weise in fuchsinophile Granula ??bergehen. Dies ist

m??glich; aber ich habekeinen Beweis daf??r. Schlie?Ÿlich kann man die Frage aufwerfen: wodurch kommen dieWanderungen der Stoffwechselteile in der Zelle zustande ? Solche Wanderungensind nicht selten: so hat Hirsch 1931 die Wanderungen von Granula in derlebenden Pankreaszelle mehrere Stunden lang beobachten k??nnen und hat dieGeschwindigkeit der Fortbewegung gemessen. Ich kann hier nur fixierte Pr?¤-parate miteinander vergleichen und m??chte die Hypothese ?¤u?Ÿern, da?Ÿ derHaufen der Stoffwechselorganellen im zentralen Gebiete auseinandergedr??cktwird; dies k??nnte dadurch geschehen, da?Ÿ das Plasma im Zentrum der Zelle, Theca im.FoiL epith. Cortic-Ootgi-zone Mitoch.-z. In Cortic.Fettione Kern Fig. 63. Champy-OsOj-Fuehsin.â€” Durchmesser 0,190 mm. Tra-jekt E. Man sieht die corticaleGolgi-Zone, Mitochondrienzoneund Fettzone. Die Kerne derFolUkelzellen liegen apikal.



??? z.B. durch Wasser auf n?¤hme, schnell an Masse zunimmt; durch eine solcheZunahme k??nnten die Stoffwechselk??rper zur Peripherie der Zelle gedr??cktwerden, wobei die Mitochondrien als die kleinsten etwas zur??ckbleiben. Trajekt F Dieser letzte Trajekt beginnt bei den verschiedenen Oocyten zu ver-schiedenen Zeiten. Es treten sehr kleine Vakuolen auf zwischen den Fettk??gelchen SO/U. CorficA^ytoch-z. 64 65 Fig. 64â€”66. Oocyten erster Ordnungder intrafollikul?¤ren Periode inTrajekt F. â€” Fig. 64. Champy-Fuchsin-Cresylblau. â€” Durchmesser 0,210 mm.Es erscheinen die ersten kleinen Dotter-vakuolen am Innenrande der corticalenMitochondrienzone. â€” Fig. 65. Champy-OsOji-Safranin. â€”Durchmesser 0,300 mm.Es erscheinen die ersten kleinen Dotter-vakuolen; dazwischen safraninophileGranula. â€” Fig. 66. Formol-OsO^. â€”Durchmesser etwa 0,140 mm. Es er-scheinen die ersten kleinen Dotter Vakuolenzwischen den graubraunen Fettkugelnder corticalen Fettzone. Hern JvÂ?.. in

der corticalen Fettzone. Nach Marza-Marza treten diese Vakuolen imH??hnerei zuerst auf in Eiern mit einem Durchmesser von 1â€”2 mm; bei meinemMaterial habe ich diese Erscheinung jedoch wiederholt wahrgenommen bei vielkleineren Oocyten mit einem Durchmesser von etwa 0,2 mm; eine Reihe andererjedoch viel gr???Ÿerer Oocyten desselben Ovariums zeigte diese Vakuolen aber nochnicht. Dieser Unterschied wird wohl erkl?¤rt durch die Tatsache, da?Ÿ kleinereOocyten eine anormale Entwicklung durchmachen k??nnen. Au?Ÿerdem ist in



??? dieser Beziehung bemerlienswert, da?Ÿ Mitochondrien und Golgi-K??rper in dengr???Ÿeren Eizellen der K??cken im Alter von ungef?¤hr 60â€”100 Tagen oft ganz fehlenk??nnen, wobei diese Eizellen auch noch andere Zeichen von Degeneration zeigen. HinsichtUch der Mitochondrien und der Golgi-K??rper ist nur wenig Unter-schied gegen??ber dem vorigen Trajekt. Die Mitochondrien sind z.B. auf Fig. 64zu erkennen in der corticalen Mitochondrienzone; in dieser Zone liegt einekreisf??rmig angeordnete Menge kleiner Vakuolen. Fig. 65 zeigt diese Bildungder Vakuolen an der Innenseite der corticalen Golgi-Zone. Schlie?Ÿhch gibtFig. 66 das Bild eines Teiles einer Eizelle mit einem Durchmesser von ungef?¤hr0,2mm, welche mit Formol-OsO^ behandelt wurden: kleine Vakuolen liegenzwischen den Fettk??gelchen in der corticalen Fettzone. Die Abbildungen auf Seite 56 sind nach Oocyten gezeichnet, welche einenDurchmesser von 1,5â€”3 mm hatten; sie stammten aus beinahe erwachsenenH??hnern. Fig.

67 l?¤?Ÿt einen medianen Durchschnitt sehen, behandelt mitChampy-OsO^-Safranin; der Kern ist nicht getroffen, die Vakuolen sind sehrzahlreich und viel gr???Ÿer geworden; sie f??llen dadurch den zentralen Teil derZelle ganz an; an der Peripherie bleibt ein schmaler Streifen frei von Vakuolen. Fig. 68 zeigt einen ?¤hnlichen Oocyt, aber behandelt mit Champy-Fuchsin-Cresylblau. Die Zelle ist nun umgeben von einer dicken Membran: der Zonastriata; an der Peripherie sieht man eben noch die corticale Mitochondrienzone,dazwischen kleine gelb bis rot gef?¤rbte Cxramila, die gr???Ÿer werden,je mehr sie zentral liegen. In den Vakuolen erscheinen gro?Ÿe Dotterkugeln,welche beim Sp??len des Pr?¤parates oft wegschwammen. In einem Fall, in welchem die Eizelle in Formol fixiert wurde, sp?¤ter mitOSO4 impr?¤gniert und in Paraffin eingebettet, zeigte sich: das Fett, welchesdurch OSO4 schwarz geworden ist, ist an der Peripherie der Zelle stark kon-zentriert; es liegt sonst in kleinen Mengen zwischen den

Vakuolen. Auch inden Dotterkugeln liegen einige feine schwarze Granula. Golgi-K??rper werden bei dieser Technik nicht sichtbar. In Fig. 67a sieht man einen kleinen Teil der Eizelle von Fig. 67; derMa?Ÿstab ist etwa zweimal so gro?Ÿ wie in Fig. 68. Man erkennt dicht bei derZona striata einige Golgi-K??rper mit einem sehr d??nnen Golgi-Externum,au?Ÿerdem einige mit Safranin gef?¤rbte K??rnchen, die teilweise in einer kleinenVakuole liegen. Die Anfertigung brauchbarer Pr?¤parate zum Erkennen der Golgi-Korperoder der Mitochondrien st???Ÿt bei Eizellen mit einem Durchmesser von mehrals 2 mm auf betr?¤chtliche technische Schwierigkeiten: die gro?Ÿe Dottermassein diesen Eiern ist nach der Fixation sehr br??ckelig. Soweit man also die Pr?¤paratebeurte??en kann, bin ich zu dem Ergebnis gekommen, da?Ÿ die Golgi-K??rperund Mitochondrien bei den gr???Ÿeren Eizellen stark zur??cktreten und auchkeine bedeutende Rolle mehr spielen bei der weiteren Bildung des Dotters. Cytologie der Follikelzelle

Die allgemeine Form der Follikelzelle wurde schon auf S. 40ff. behandelt.Hier m??ge noch eine kurze Beschreibung cytologischer Einzelheiten folgen.



??? Fig. 67, 67a, 68. Oocyten erster Ordnung dernbsp;v intrafollikul?¤ren Periode in Trajekt F. â€” Fig. 67.Champy-OsOi-Safranin. â€” Durchmesser etwa 2 mm.Schwache Vergr???Ÿerung. Der zentrale Teil der Zellewird ganz eingenommen durch gro?Ÿe Dottervakuolen. â€”Fig. 67 a. Kleiner Teil aus der Zelle auf Fig. 67 st?¤rkervergr???Ÿert: in der Eizelle sieht man hier und da nochgro?Ÿe Golgi-Systeme, deren Externum sehr d??nn ge-worden ist; au?Ÿerdem sieht man mehrere safraninophileGranula. In den Follikelzellen sieht man deutlich Pr?¤substanzen und Golgi-Systeme: der Kern liegt hier und da wieder basal. â€” Fig. 68.Champy-Fuchsin-Cresylblau. â€” Durchmesser etwa 2,3 mm. Die corticale Mitochondrienzoneist kaum zu sehen. An der Peripherie der Zelle sieht man mehrere kleine fuchsinophileGranula. In den Dottervakuolen hier und da gro?Ÿe Dotterkugeln. Die Follikelzellen werdenimmer h??her; der Kern liegt wieder basal.



??? Trajekt D Der ovale Kern enth?¤lt einige kleine Chromatinbrocken, welche durchfeine Dr?¤hte miteinander verbunden sind. Er hat keinen festen Platz in der Zelle. Mitochondrien sind in den Follikelzellen stets vorhanden: ein jedes bestehtaus einer Reihe kleiner runder Granula. Diese Granula sind verbunden durcheinen sehr d??nnen Faden. Die Form der Mitochondrien unterscheidet sich alsowenig von der in der Eizelle; sie sind vielleicht in den Follikelzellen etwas gr???Ÿerund dadurch deuthcher zu sehen. Fig. 51, Seite 47 zeigt die Mitochondrieneiner FoUikelzelle einer sehr jungen Eizelle; sie liegen durch die ganze Zelle zer-streut. In diesen ?¤lteren Stadien findet man w?¤hrend dieses Trajektes D zwischenden Mitochondrien einige mit Fuchsin stark f?¤rbbare Granula. Auch Fett tritt von Anfang an in der FoUikelzelle auf: eine gro?Ÿe AnzahlK??gelchen, welche meist etwas kleiner sind als die in der Eizelle (Fig. 52, Seite 47).Man findet sie in der ganzen Zelle; am zahlreichsten sind sie in der Gegendder

Basis, wo die Theca interna an das Follikelepithel grenzt. Golgi-K??rper finden sich nach Behandlung mit Champy-OsOi-Safranin(z. B. in Fig. 54 und 55, Seite 48): schwarze Schn??re, Ringe und Kugeln. Sieliegen in einem kleinen Golgi-Felde beieinander. Anf?¤nglich liegt dies Feld beifast allen Zellen stark apikal; sp?¤ter mehr neben dem Kerne, bei einigen Zellensogar basal vom Kerne. Trajekt E Die Struktur und die Menge der soeben beschriebenen Zellteile zeigt wenigVer?¤nderungen gegen??ber dem vorigen Trajekt. Es f?¤llt jedoch auf, da?Ÿ amEnde des Trajektes E, wenn die Follikelzellen die Form eines Zylinders an-genommen haben, die Mitochondrien, die mit Fuchsin f?¤rbbaren Granula, dieFettkugeln und die Golgi-K??rper stets an der basalen Seite des Kernes liegen(Fig. 58 und 59, Seite 51 und 52, Fig. 63, Seite 55). Gleichzeitig ist derKern nach dem Apex der Zelle verschoben. Trajekt F Jetzt erreicht die FoUikelzelle ihre maximale H??he. Der Kern liegt hiermehr basal, Mitochondrien und Golgi-

K??rper dagegen apikal (Fig. 67 a und 68,Seite 58). Fig. 67a zeigt auch einige FoUikelzellen st?¤rker vergr???Ÿert: die Golgi-K??rper lassen sehr kleine Pr?¤substanzen und Golgi-Systeme unterscheiden. â€” Beurteilung. Die Bedeutung der beschriebenen Zellteile in den FoUikel-zellen ist nicht ganz deuthch. Man k??nnte sich vorstellen, da?Ÿ die mit Fuchsingef?¤rbten Granula aus den Mitochondrien entst??nden: die feinen Granula derMitochondrien k??nnten aufschwellen und sich von dem Mutterboden losmachen,um sich schlie?Ÿlich in eine neue Form zu ver?¤ndern. Dieser Zusammenhangist aber rein hypothetisch geblieben. Vergleicht man die roten Granula nach Behandlung mit Champy-Fuchsin-Cresylblau mit den orange gef?¤rbten Granula nach Behandlung mit Formol-Sudan und mit den schwarzgrauen Granula in den Pr?¤paraten nach Formol-OsOi,



??? dann scheint es m??gUch, da?Ÿ man es hier stets mit derselben Art Granulum zutun hat. Dieses Granulum w??rde dann gleichzeitig gef?¤rbt werden mit Fuchsin,mit Sudan und mit OSO4. Nach dem, was ich bei der Eizelle beschrieben habe,k??nnte man hier eine analoge Produktion von Fett durch die Golgi-K??rper an-nehmen. Ich habe aber keine Beweise f??r diesen Zusammenhang. Zweifellos machen die Follikelzellen erstens bestimmte Formver?¤nderungendurch, zweitens geht mit diesen Form Ver?¤nderungen Hand in Hand eine Ver-schiebung der Zelleinschl??sse. Nach Analogie mit anderen Zellarten k??nnte manhier annehmen, da?Ÿ ein Wechsel des Stoffstromes stattfindet: die allge-meine Regel ist ja, da?Ÿ das Golgi-Feld sich an der Seite befindet, an welcherdie Ausscheidung eines bestimmten Stoffes stattfindet. Doch m??chte ich auseiner solchen Analogie keinen bindenden Schlu?Ÿ ziehen auf die Arbeit derFollikelzelle. Besprechung der Ergebnisse und Literaturbesprechung Die

Ergebnisse ??ber diese intrafollikul?¤re Periode konnten nur durchVergleichung der verschiedenen fixierten Stadien erreicht werden, denn es warmir nicht m??glich, die strukturellen Ver?¤nderungen an ein und derselben Eizelleim Leben zu verfolgen. Die Ergebnisse sind durch das Schema 2 zusammen-gefa?Ÿt. Als Zeitmesser zur Bestimmung der Reihenfolge der Stadien dienteder Durchmesser der Eizelle. Dieser Zeitmesser ist zweifellos mit Vorsicht zugebrauchen, da die Oocyten verschieden schnell wachsen und wahrscheinlichauch eine Gruppe anormaler Oocyten mit vorzeitiger Entwicklung besteht(Brambell). Doch gibt der Durchmesser als Kriterium des Entwicklungs-stadiums gen??gend deutliche Ergebnisse, wenn er mit Kritik angewendet wird. Der Proze?Ÿ der Dotterbildung vollzieht sich in mehreren Etappen, wieauf Seite 45 angegeben. Schlie?Ÿlich entstehen kleine Dottervakuolen, welchesp?¤ter stark anwachsen, in welchen Dotterkugeln zum Vorschein kommen.Diese Dotterkugeln m??chte ich

als echten Dotter unterscheiden von den Fett-k??rperchen, welche fr??her auftreten, aber sp?¤ter in die echten Dotterkugelnaufgenommen werden. Auf Seite 38 ist schon bei der Besprechung der Resultate des erstenTeiles N?¤heres gesagt ??ber den sogen. Dotterkern von Balbiani. Ich kannhier hinzuf??gen, da?Ÿ die Centrosph?¤re schon im Beginn der intrafollikul?¤renPeriode nicht mehr zu entdecken ist; also scheint mir die Beteiligung derCentrosph?¤re an der Dotterbildung ausgeschlossen zu sein. Will man den Aus-druck Dotterkern auch w?¤hrend der intrafollikul?¤ren Periode weiter gebrauchen,dann kann man darunter nichts anderes als eine Anh?¤ufung von Mitochondrienund Golgi-K??rpern in einem zentralen Gebiete der Zelle, neben dem Kern ver-stehen. Es geht also die Frage nach der Beteiligung des ,,Dotterkernesquot; bei derDotterbildung ??ber in die Frage: welche Bedeutung kommt den Mitochondrienund den Golgi-K??rpern bei der Dotterbildung zu ? Golgi-K??rper. Die Granula der Golgi-

Pr?¤substanz wurden als einBeginn einer zweiten Golgi-Phase am Ende der extrafollikul?¤ren Periode aufSeite 32 beschrieben; sie vermehren sich jetzt stark, wahrschemlich mittels



??? Durchmesser der Zehe: 0,02 mm -gt; 0,07 mmGolgi-K??rper: die Pr?¤substanzen der zweitenGolgi-Phase gehen durch innere Vakuolenbildung??ber in Systeme; diese gehen ??ber in Produkteder zweiten Golgi-Phase (ebenfalls Fett). DieProdukte liegen in Form eines Hufeisens ringsumdas Golgi-Feld. Mitochondrien: vermehren sich und bleibenin einer Kappe zusammen. Mitochondrienkappe Golgi-Feld Fettkappe bilden zusammen ein zentrales Ge-biet in der Zelle. Traject D t Produkt SM.?Ÿysfew 2.P/I.Praesubst.^?€^'l /(II?ŽT?Ž^ ff nlâ€”^ r Durchmesser der Zelle:-gt; 0,25 mm Golgi-K??rper: die Pr?¤substanzenvermehren sich stark mittels Durch-schn??rung. Es entstehen daraus vieleSysteme, welche meistens in Form vonkleinen Polysystemen zusammenbleiben.Die Systeme liefern viele Produkte, wo-durch die Fettkappe immer gr???Ÿer wird. Mitochondrien: vermehren sichstark. Die Zellorganellen im zentralen Gebiete(Golgi-K??rper, Mitochondrien und Fett-kugeln) wandern zur Peripherie der Zelleaus.

Durchmesser der Zelle : 0,25 mm-gt; 3 mm Golgi-K??rper: die Pr?¤substanzensind fast alle ??bergegangen in Sy-steme, welche noch immer viele Pro-dukte liefern. Mitochondrien: vermehren sichnoch immer. Die in den beiden vorigen Trajektenbeim Kern angeh?¤uften Zellorganellen(Golgi-K??rper, Mitochondrien undFettkugeln) sind jetzt in einem be-sonderen Gebiete an der Peripherieder Zelle angeordnet und bilden dorteine corticale Golgizone, einecorticale Mitochondrienzoneund eine corticale Fettzone.



??? Durchschn??rung (Fig. 54a). Die Pr?¤substanzen bleiben im Anfang in einemGolgi-Felde neben dem Kern beieinander. Dieses Feld ist auf einem medianenDurchschnitt halbmondf??rmig. Die Pr?¤substanzen gehen durch innere Vakuolen-bildung allm?¤hlich in Golgi-Systeme ??ber (Fig. 55a). Die Golgi-Systemegehen ??ber in Golgi-Produkte. Die Produkte bestehen aus Fettk??gelchen(mit Sudan III gef?¤rbt) und bilden zusammen eine Kappe, welche anf?¤nghchdas Golgi-Feld eng umschlie?Ÿt (Fig. 52). Darauf f?¤llt das Golgi-Feld auseinander: die Golgi-K??rper werden zurPeripherie der Zelle verschoben (Fig. 60); sie bilden hier eine corticale Golgi-Zone (Fig. 62 und 63). In dieser Zone werden auch weiterhin noch Fettk??gelchendurch die Golgi-Systeme produziert: hierdurch entsteht eine breite corticaleFettzone (Fig. 59). Ich habe den Eindruck, da?Ÿ hiermit die Rolle der Golgi-K??rperw?¤hrend der Ovogenese beendet ist, denn ich habe bei der Entstehung desechten Dotters sp?¤terer Stadien keinen

Zusammenhang mit Golgi-K??rpernfinden k??nnen. â€” Die chemische Zusammensetzung der Golgi-K??rper wechselt w?¤hrend desAufbaus des Produktes. Die Pr?¤substanzen und die Golgi-Externa zeigen eineAffinit?¤t f??r OSO4, was nach Tennent-Gardiner-Smith auf die Anwesenheitvon unges?¤ttigten Fetts?¤uren schlie?Ÿen l?¤?Ÿt. Es kommen jedoch w. e. auchnoch andere mit OSO4 sich schw?¤rzende Stoffe in der Zelle vor, welchest??rend bei der Beurteilung sind. Zur Unterscheidung von Fetten und Golgi-K??rpern ist schon ??fter auf die notwendige Zeit f??r die Impr?¤gnation hingewiesenworden: Fette sollen im allgemeinen OSO4 schneller reduzieren als Golgi-K??rper.Doch hat schon Nath darauf hingewiesen, da?Ÿ die Schnelligkeit der Reaktionabh?¤ngig ist vom Grade der S?¤ttigung des Fettes oder des Lipoids. Nur dieReaktion mit Sudan III h?¤lt Nath f??r entscheidend: Fette f?¤rben sich tieforange, Lipoide und auch Golgi-K??rper dagegen nicht. Die chemischen Fragen sind in der Golgi-

Monographie von Hirsch (1939)ausf??hrlich besprochen worden. Ich kann mich daher damit begn??gen, hierschematisch das zusammenzufassen, was ich selbst beobachtet habe. Die osmiophilen Zellelemente k??nnen in unserem Falle in zwei verschiedeneTypen verteilt werden: 1.nbsp;Bestimmte K??rper, welche a) nur nach Fixation in Chrom-OsOj-haltigen Fl??ssigkeiten (z. B. Champy-) und darauffolgende 0804-Impr?¤gnationsichtbar zu machen sind; b) erst nach wenigstens 1â€”2 Tagen bei 37Â?C durchdie Impr?¤gnation schwarz werden; c) ziemlich widerstandsf?¤hig sind gegenBleichung mit Kaliumpermanganat und Oxals?¤ure; d) sich nicht f?¤rben mitSudan III. Es sind gerade diese K??rper, welche auf Grund ihrer Form und ihrerForm Ver?¤nderungen hier als Golgi-K??rper im Sinne von Hirsch beschriebenwurden. 2.nbsp;Die zweite Gruppe von K??rpern ist durch folgende Kennzeichen unter-schieden: a) nach Fixation in Formol sind sie auch ungef?¤rbt wahrzunehmen;b) schon nach einigen

Stunden werden sie nach Hinzuf??gung einer 2 % L??sungvon OsOj schwarz; c) schon in einer Fixierung in Champy w?¤hrend 24 Stunden



??? werden sie schwarz, ohne weitere Impr?¤gnation mit OsOj; d) sie sind sehr wenigresistent gegen Bleichung mit den obengenannten Stoffen; e) sie f?¤rben sichmit Sudan III tief orange. Diese Zellelemente wurden in dieser Arbeit aufGrund von zwei Argumenten als Golgi-Produkte beschrieben, aufgebaut ausFett. Diese Fettk??rperchen sind an ihrer Oberfl?¤che st?¤rker osmiophil als inder Mitte, so da?Ÿ sie in den Pr?¤paraten mit einem schwarzen Rande umgebensind. Sie haben auch hie und da einen komplizierten Bau, der sogar manchmalan Golgi-Systeme erinnert, aus denen sie zwar entstanden sind, von denensie aber zu unterscheiden sind. So bestehen zwischen Golgi-K??rpern und Fettkugeln deutliche Unter-schiede; doch kann man mit gen??gender Sicherheit nachweisen, da?Ÿ in unseremFalle die Fettk??rperchen Golgi-Produkte sind. Je l?¤nger man die Impr?¤gnation mit OSO4 fortsetzt, um so mehr schwarzeStrukturen erscheinen in der Zelle; schlie?Ÿlich wird auch das Grundplasma

schwarz.Solche F?¤rbungen betrachte ich als Kunstprodukte. Zu ihnen geh??ren auch jeneauf Seite 53 n?¤her beschriebenen K??rnchen und kleinen F?¤den (Fig. 61, 62). Drei Forscher haben bisher die Golgi-K??rper in den Oocyten der V??gel w?¤hrend derintrafollikul?¤ren Periode untersucht. Brambell (1925) beschreibt, wie anf?¤nglich bei demKern ein â€žGolgi-Apparatquot; liegt, der besteht aus â€žrods and granulesquot;; diese sind argentophilund osmiophil; jedes Golgi-Element â€žappears to be ringshapedquot;. Dies wird gefunden inden kleinsten Oocyten von jungen K??cken und von erwachsenen H??hnern. Bei gr???ŸerenOocyten fallen die Golgi-Elemente auseinander in feine argentophile Granula, welche sich??ber die ganze Zelle zerstreuen; der Golgi-Apparat bei dem Kern ist bei Oocyten mit einemDurchmesser von mehr als 0,2 mm ganz zerfallen und verschwunden. Von den Follikelzellenaus dringt ein anderer Typus von Golgi-Elementen in die Eizelle ein, welche ebenfalls in feineGranula

auseinanderfallen. Brambell h?¤lt es f??r m??glich, da?Ÿ die Golgi-Granula eine Rollespielen bei der Fettbildung. Ikeda (1928) arbeitete mit der Silbermethode: anf?¤nglich besteht der â€žGolgi-Apparatquot; aus einem schwachentwickelten K?¤ppchen auf dem Kern, zuerst ohne besondereStruktur, sp?¤ter ein kompliziertes Kn?¤uel. Die Schleifen dieses Kn?¤uels brechen in St??ckenauseinander; diese fallen wieder auseinander in feine Granula, welche sich durch die Zellezerstreuen und weiterhin rund um die sich entwickelnden Dotterk??mehen liegenbleiben(das soll geschehen in Eizellen mit einem Durchmesser von 0,066â€”0,247 mm!). Ein Teilder auseinanderfallenden F?¤den soll sich zur Peripherie der Zelle begeben und w?¤chst dortan zu gr???Ÿeren Brocken, welche sich sp?¤ter teilen. Auch diese sollen auseinanderfallen inkleine Granula. Auch Ikeda gibt an, da?Ÿ Golgi-Elemente von den Follikelzellen in dieEizellen eindringen und dort in feine Granula auseinanderfallen. Er meint, da?Ÿ die

feinenGranula eine Bolle spielen bei dem Aufbau der Dotterkugeln, welche jedoch schon anwesendsein sollen in Eiern mit einem Durchmesser von weniger als 0,2 mm; aus der Beschreibungund aus den Abbildungen ist jedoch nicht auszumachen, welche Dotterkugeln er meint. Hinsichtlich der Verteilung der Golgi-Elemente bin ich zu etwa denselbenErgebnissen gekommen wie die beiden Autoren; hinsichtlich des Formwechselsund der funktionellen Erkl?¤rung bin ich jedoch zu ganz anderen Resultatengekommen. In Schema 3 habe ich die Meinungen von Brambell und Ikedaeinerseits und meine Auffassung andererseits gegen??bergestellt. Die eine Figurgibt ein von mir entworfenes Schema der Meinung von Ikeda und auch vonBrambell wieder; die andere Figur das Ergebnis meiner Untersuchung.



??? Beide Autoren beschrieben als Golgi-Elemente nur die Stoffe, welche mitSilbernitrat oder O8O4 schwarz gef?¤rbt werden. Nach meiner Meinung ist hierstets die Rede von Golgi-K??rpern nach der Definition von Hirsch, welche erstals Pr?¤substanzen, dann als Golgi-Systeme hervortreten. Das Golgi-Internum(im Sinne von Hirschler und Hirsch) wird dagegen als unwichtig ??bersehen.Vor allem aber sollen die â€žGolgi-Elementequot; der beiden Autoren zu einer gewissenZeit aufh??ren zu bestehen durch einen Zerfall in sehr feine Granula. DergleichenGranula habe auch ich gesehen, aber es besteht kein Grund, anzunehmen,da?Ÿ sie auf eine solche Weise entstanden sind; sie m??ssen vielmehr zu jenenKunstprodukten gerechnet werden, ??ber welche ich auf Seite 53 ff. gesprochen Zerfall in K??rner Â?V'nbsp;â– â– â€?nbsp;?¤olqlnetz Inbsp;-i 'nbsp;quot;nbsp;rollikeiepittid ??olairest 0' Die Theorie IKED?„S Praesubstam ?Ÿolgisystem {f/^^XÂ?} Schema 3. Sehematische Gegen??berstellung der Theorien

??ber den Pormwechsel der Golgi-K??rper in der Entwicklung des H??hnereies; oben von Brambell (1925), Ikeda (1927);unten von J. W. Sluiter, Utrecht. Im Golgi-Feld sind die K??rper etwas auseinander-gezogen, um die Einzelheiten der K??rper zu demonstrieren. (Beide Schemata entworfen von J. W. Sluiter 1938.) habe. Die Golgi-Systeme verschwinden vielmehr dadurch, da?Ÿ ihr Internum??bergeht in Golgi-Produkte, welche als solche nicht mehr zu den Golgi-K??rperngerechnet werden k??nnen. Das (1935) beschreibt die Golgi-K??rper bei Taubeneiern so: in den kleinsten Eiernliegen einige Golgi-Granula in der â€žarchoplasmic areaquot; dicht beim Kern. Sie vermehrensich stark, schwellen an und werden umgebildet in Fett-Dotter. Sp?¤ter zerstreuen sich dieGolgi-K??rper und ordnen sich schhe?Ÿhch zu einem peripheren Ringe an, wobei sie stetsweiter Fettdotter bilden. Jedes Granulum soll aufgebaut sein aus einem dunkleren Rande(Golgi-Externum ?) und einem helleren Zentrum (Golgi-Internum ?).

Mit diesen Ergebnissen kann ich bei den H??hnereiern bis zu einem gewissenGrade ??bereinstimmen; auch wenn ich in Betracht ziehe, da?Ÿ D a s keine Reaktion



??? mit Sudan III gemacht hat, so bin ich doch ??berzeugt, da?Ÿ sein Fettdotter inden kleinsten Eiern ??bereinstimmt mit Sudan III f?¤rbbaren Fettk??gelchen,welche Golgi-Produkte sind. Weiter beschreibt Das nach Impr?¤gnation mit OsO^, da?Ÿ kleine schwarze Granulaoder auch st?¤bchenf??rmige Strukturen sich in einem Ringe (Golgi-Externum?) anordnen;in diesem Ringe sollen bestimmte fetthaltige Stoffe entstehen in Form eines â€ždense dropletquot;(Golgi-Internum?); diese Tropfen wachsen und werden umgeben durch eine Vakuole. Was Das jetzt als ,,Golgi-Yolkquot; beschreibt, kann nicht gleich sein den vonmir beobachteten mit Sudan III f?¤rbbaren Granula, weil sie niemals von einerVakuole umgeben werden und vor??bergehende Erscheiimngen sind. DieserGolgi-Dotter ist vielmehr identisch mit dem echten Dotter (vgl. Seite 45),der in Vakuolen liegt, welche schon von Loyez und von van Durmebeschrieben wurden; diese aber haben nach meiner Meinung nichts zu tunmit Golgi-K??rpern.

Schlie?Ÿlich findet Das nach Behandlung mit Silbernitrat noch Golgi-K??rper, welchebestehen aus argentophilen â€žhuge crescentlike structuresquot; (vielleicht ein Golgi-Externum ?)und einer kleinen ,,archoplasmic portionquot; (vielleicht Golgi-Internum?); diese K??rper sollenebenfalls in einer Vakuole liegen. Wenn ein solcher ,,Golgi-K??rperquot; einen Durchmesservon 8â€”10 ?Ÿ (\) erreicht hat, beginnt der innere Teil zu wachsen auf Kosten des ?¤u?Ÿerenund geht ??ber in die sogen, â€žfatty yolk spherequot;. Es ist deutlich, da?Ÿ auch dieser Fettdotter etwas ganz anderes ist als dievon mir beschriebenen Golgi-Produkte; es ist mir leider unklar, was Das meintmit diesem letzten Fettdotter, da keiner der Untersucher einen besonderenFettdotter in Vogeleiern unterscheidet. Trotz einiger deutlicher ?œbereinstimmungen zwischen den Ergebnissenvon Das und den meinigen geht Das offenbar aus von einer viel weiteren Auf-fassung des Ausdruckes ,,Golgi-K??rperquot; ; er nennt offenbar alles, was sichmit

OSO4 oder Silbernitrat schw?¤rzt, einen Golgi-K??rper. Deswegen kann seineUntersuchung nicht weiter mit der meinigen verglichen werden. â€” Nim noch eine kurze Vergleichung mit den Eiern der S?¤ugetiere. DieErscheinungen, welche z. B. durch Gresson (1934) bei der Maus und durchWeiner (1926) bei der Katze beschrieben und abgebildet werden, zeigen eineauffallende ?œbereinstimmung mit meinen Ergebnissen bei den H??hnereiern.Weiner beschreibt, wie im Anfang ein â€žgebundener und lokalisierter Apparatquot;bei dem Kern sich befindet, welcher sp?¤ter ??bergeht in einen ,,zerfallenen unddiffusen Apparatquot;, dessen Teile sich vor allem an der Peripherie des Eies an-ordnen. Er weist auf die Vakuolenstruktur der Golgi-K??rper; und seine gutenAbbildungen zeigen Pr?¤substanzen neben Systemen, welche meist in der Formkleiner Polysysteme beieinanderliegen. ?œber die Funktion sagt Wein er nichts;aber z. B. R. v. d. Stricht (1911) hat bei der Katze nachgewiesen, da?Ÿ auchin

S?¤ugetiereiern Fettk??gelchen auftreten : in kleineren Eiern in der Form von,,une esp?¨ce de croissant ou de calottequot; bei dem Kern liegenbleiben, sp?¤ter aberin Anzahl zunehmen und die Zelle gr???Ÿtenteils erf??llen. Vereinigt man die Er-gebnisse beider Untersucher, dann sieht man, da?Ÿ hier in gro?Ÿen Z??gen eine?¤hnliche topographische Beziehung zwischen Golgi-K??rpern und Fettk??gelchen



??? besteht wie in den H??hnereiern; wahrscheinhch sind auch in S?¤ugetiereierndie Fettk??rperchen Golgi-Produkte. Auch Aykroya (1938) findet eine gewissetopographische Beziehung zwischen dem â€žGolgi-Apparatquot; und den Fett-k??gelchen in den ersten Stadien der Ovogenese beim Menschen. Zum Schlu?Ÿ ein kurzer Vergleich mit den Eiern niederer Vertebraten undder In vertebraten. Ich verweise im ??brigen auf die Zusammenfassung vonHirsch (1939) und auf die Untersuchungen von J?¤gersten (1935). FolgendePunkte scheinen mir zur Vergleichung wichtig: 1.nbsp;Die Golgi-K??rper liegen im Beginn in geringer Anzahl neben dem Kern,sie vermehren sich dann und verbreiten sich durch die Zelle, h?¤ufig wie eineFont?¤ne. 2.nbsp;Die Golgi-K??rper zeigen wohl in allen F?¤llen Golgi-Systeme. 3.nbsp;Die Golgi-K??rper spielen eine wichtige Rolle beim Aufbau von Fett.Dies wurde besonders betont din-ch Nath, Batthacharya und ihre Mitarbeiter,auch durch Gatenby und Brambell. Doch glaube

ich, da?Ÿ mancher der Unter-sucher Fettk??gelchen und Golgi-K??rper miteinander verwechselt haben, woraufauch J?¤gersten besonders hinweist. Mitochondrien haben auch in der intrafollikul?¤ren Periode die Form vonfeinen F?¤den, an denen kleine Granula liegen. Vielleicht kommen zwei Artenvor: fadenf??rmige neben granul?¤ren; doch ist dies schwer zu beurteilen. Inden kleinsten Oocyten liegen die Mitochondrien in Form einer kleinen Kappebei dem Kern; diese breitet sich allm?¤hlich aus durch Zunahme der Mito-chondrien (Fig. 51). Dann f?¤llt die Kappe auseinander und die Mitochondrienverteilen sich ??ber die ganze Zelle (Fig. 56). Sie sind schlie?Ÿlich in der Zelleverteilt, finden sich aber an der ?¤u?Ÿersten Peripherie in einer corticalen Mito-chondrienzone am h?¤ufigsten (Fig. 58, 63). Es zeigt sich also auch bei denMitochondrien wieder diese merkw^??rdige Auswanderung nach der Peripherieder Zelle. Sie geschieht ungef?¤hr gleichzeitig mit dem Ausschw?¤rmen derGolgi-K??rper, wie oben

beschrieben. Man kann sich jetzt fragen: was hat einesolche Auswanderung zu bedeuten ? Es ist anzunehmen, da?Ÿ die Mitochondrienund die Golgi-K??rper beteiligt sind an der Verarbeitung von Stoffen, welchevon au?Ÿen in die Zelle eindiingen. Darum ist es begreiflich, da?Ÿ an einembestimmten Augenblick w?¤hrend des gro?Ÿen Wachstums der Eizelle der Ab-stand zwischen dem zentralen Platz, an welchem die Zellorganellen anf?¤nglichliegen und der Zellmembran, wo die Stoffe in die Zelle eindringen, zu gro?Ÿwird. Durch das sehr gro?Ÿe Wachstum der Zelle w??rde also die Umlagerungder Zellorganellen nach der Peripherie verst?¤ndhch. Das gleichzeitige Aus-wandern von Golgi-K??rpern und Mitochondrien w?¤re demnach auf dieselbeUrsache zur??ckzuf??hren; aus einem solchen topographischen Zusammenhangdarf man nicht ohne weiteres auf einen physiologischen Zusammenhang schlie?Ÿen. Besondere Formver?¤nderungen der Mitochondrien in Verbindung miteinem Wechsel in der

Funktion habe ich nicht mit Sicherheit feststellen k??nnen,da die F?¤rbung mit S?¤urefuchsin hierf??r unzureichend ist.



??? Die sich mit S?¤urefuchsin weiterhin f?¤rbenden K??rper, welche sicher nichtzu den Mitochondrien gerechnet werden k??nnen, kann man in zwei Gruppenteilen: eiwei?Ÿartige Granula, welche vor dem Beginn der echten Dotterbildungauftreten in ganz bestimmten Oocyten, welche wahrscheinlich degenerieren;die normalen Oocyten sind frei von solchen Granula. Eine zweite Gruppe sinddie Granula, welche sp?¤ter, w?¤hrend der Dotterbildung an der Peripherie er-scheinen, und zwar in der Zone, welche frei von Dottervakuolen ist (Fig. 68).Die Gr???Ÿe dieser Granula schwankt in beiden Gruppen ziemhch stark: diekleinsten unter scheiden sich in ihrer Gr???Ÿe wenig oder gar nicht von den Mito-chondrien; die gr???Ÿten erreichen einen Durchmesser von mehreren fi. Die Mitochondrien in den H??hnereiern wurden bereits untersucht durch v. Durme,Brambell, Ikeda und Das. Hinsichtlich der Menge und der topographischen Verteilungstimmen meine Ergebnisse ??berein mit der Beschreibung dieser Autoren.

Im Gegensatzjedoch zu meiner Auffassung werden durch die genannten Untersucher den Mitochondrienbestimmte Formver?¤nderungen zugeschrieben in Verbindung mit der Dotterbildung,V. Durme (1914), Brambell (1925) und Das (1935) sagen, da?Ÿ zu einer bestimmten Zeitdie Mitochondrien anschwellen zu gr???Ÿeren Eiwei?Ÿgranula. Diese sollen sp?¤ter in einerVakuole liegen und ??bergehen in Dotterkugeln. Sie kommen zu diesem Schl??sse auf Grundder Anwesenheit einer Anzahl Granula, die ich oben als fuchsinf?¤rbbare Granula der zweitenGruppe beschrieben habe: die Gr???Ÿe dieser Granula schwankt von der Gr???Ÿe der granul?¤renMitochondrien bis zur Gr???Ÿe echter Dotterschollen in den Vakuolen. Ich leugne die An-wesenheit dieser Granula nicht; auch die M??glichkeit, da?Ÿ diese Granula entstehende Dotter-kugeln sind, scheint mir nicht ausgeschlossen. Doch ein sicherer genetischer Verband zwischendiesen Granula und den Mitochondrien scheint mir nicht bewiesen zu sein. Ikeda

(1928) beschreibt, wie die Mitochondrien in feine Granula auseinanderfallenund sich rund um die noch nicht ganz erwachsenen Dotterkugeln anordnen, ?¤hnlich wieIkeda das auch f??r Golgi-K??rper beschreibt. Diese feinen Mitochondrien-Granula sollenverschwinden, je mehr die Dotterkugeln anwachsen; hieraus wird ein genetischer Zu-sammenhang konstruiert. Ich habe aber diesen Zusammenhang nicht beobachten k??nnen;auch ist mir nicht deutlich, was Ikeda mit den Dotterkugeln meint. ?–fter sind von den Untersuchern die Mitochondrien in Verbindung gebrachtworden mit der Bildung eiwei?Ÿartiger Stoffe in der Eizelle. Bei dem H??hnereisind uns die chemischen Ver?¤nderungen ziemlich gut bekannt, bei den jungenStadien besonders durch die Untersuchung von Marza-Marza (fettartige Stoffewurden besonders von Konopacka untersucht): In der ersten Phase der Dotterbildung enth?¤lt das Ovoplasma zuerst sehr wenigProteine: nur der â€žDotterkern von Balbianiquot; (das ist das zentrale Gebiet bei

dem Kern,in welchem in dieser Periode u. a. die Mitochondrien liegen) ist aus Globulinen aufgebaut.Sp?¤ter nimmt die Menge der Proteine im Ovoplasma zu, teilweise durch eine Aufl??sung desDotterkerns von Balbiani, gr???Ÿtenteils aber durch Eindringen dieser Stoffe von au?Ÿen indie Zelle. Es ??berwiegt also in dieser Phase das Fett gegen??ber dem Eiwei?Ÿ. â€” In der zweitenPhase zeigt die vakuolenfreie Zone an der Peripherie der Eizelle wenig Unterschied in ihremProteingehalt mit dem Ovoplasma der vorigen Phase. Die kleinsten Dotterkugeln in denVakuolen sind aus Nucleoproteinen gebildet; mit ihrem Wachstum werden jedoch immermehr Globuline (Vitellin) darin aufgestapelt und die Nucleoproteine treten in Menge zur??ck.Im allgemeinen ??berwiegen in dieser Phase die Eiwei?Ÿe ??ber die Fettsubstanzen. â€” In derdritten Phase treten wiederum Fette und Lipoide, jedoch in minderem Ma?Ÿe auch Proteme 5*



??? in der Zelle auf. Weitere Angaben kann ich ??bergehen, da diese Phase durch mich nichtuntersucht ist. Marza-Marza (1935) meinen, da?Ÿ die Proteine als einfache Molek??ledurch die Zellmembran dringen und in dem Ovoplasma zusammengefa?Ÿt werdenzu gr???Ÿeren Molek??len. Da durch mehrere Untersuch er Fermente in den Eiernnachgewiesen wurden, halten Marza-Marza es f??r wahrscheinlich, da?Ÿ diechemischen Umsetzungen mit Hilfe solcher Fermente zustande kommen. Hierinliegt nach meiner Meinung eine neue Quelle von M??glichkeiten bei der Analyseder Funktion der Mitochondrien in den Eizellen: es besteht die M??glichkeit,da?Ÿ die Mitochondrien den genannten Fermenten als Eiwei?Ÿtr?¤ger dienen oderz. B. durch Oberfl?¤chenvergr???Ÿerung einen katalytischen Einflu?Ÿ auf die che-mischen Umsetzungen haben. Es ist jedenfalls nicht notwendig, da?Ÿ bei dieserFunktion der Mitochondrien bestimmte Granula gebildet werden, welche mikro-skopisch sichtbar sind; es w?¤re sogar

wahrscheinlicher, da?Ÿ die Fermente mikro-skopisch unsichtbar blieben. Ich bin daher der Meinung, da?Ÿ die Funktion derMitochondrien in der Eizelle mit den ??blichen mikroskopischen Techniken nichtfestgestellt werden kann; ein direkter ?œbergang von Mitochondrien in Granulaund von dort aus in Dotter ist bisher nicht gen??gend erwiesen. â€” In den Eiern der S?¤ugetiere wurden die Mitochondrien u. a. ausf??hrlichbeschrieben durch R.v.d. Stricht(1911): in sehr jungen Oocyten rund um dieCentrosph?¤re entsteht eine Mitochondrienkappe (,,Couche vitellogenequot;). In?¤lteren Eizellen wird diese Kappe aufgel??st; schlie?Ÿlich wird durch eine Anzahlvon Mitochondrien eine corticale Mitochondrienzone gebildet. Hieraus ergibtsich eine neue auffallende Parallele zwischen den Eiern der S?¤ugetiere undden jungen H??hnereiern. â€” Ich komme jetzt zur??ck auf die Frage, welche ich auf Seite 55gestellt habe: welche Bedeutung haben die Zellorganellen f??r dieDotterbildung ? Ich kann die Antwort jetzt so

zusammenfassen: eine Teil-nahme der Mitochondrien an der Dotterbildung habe ich zwar nicht beweisenk??nnen, aber es ist nicht unwahrscheinlich, da?Ÿ die Mitochondrien vielleichtals Tr?¤ger von Fermenten oder als Produzenten von f??r den Dotterstoffwechselnotwendigen Stoffen eine Rolle spielen. Die Bedeutung der Golgi-K??rper liegtin der Bildung von bestimmten Produkten; eine solche Bildung habe ich inzwei Golgi-Phasen oben beschrieben. Doch glaube ich nicht, da?Ÿ die Golgi-K??rper direkt teilnehmen an der Bildung jenes Dotters, welchen ich auf Seite 45den echten Dotter genannt habe; wahrscheinlich sind die beiden Phasen vonGolgi-K??rpern nur bei der Bildujig von ersten fettartigen Stoffen beteiligt. Schlie?Ÿlich m??chte ich noch einmal auf den vielumstrittenen sogen.,,Dotterkernquot; zur??ckkommen. Unter diesem Namen verstehen die zahlreichenUntersucher etwas recht Verschiedenes (S. 38 von Teil I). Ich pers??nlich kannin dem Dotterkern nur sehen eine Anh?¤ufung von

Mitochondrien und Golgi-K??rpern in dem zentralen Zellgebiete neben dem Kern (S. 26); dies gilt f??rdie intrafollikul?¤re Periode; w?¤hrend der extrafollikul?¤ren Periode kommt nochdazu die Centrosph?¤re, welche aber verschwindet, sobald die Zelle in die intra-follikul?¤re Periode ??bergeht. Ich glaube eine Bedeutung des ,,Dotterkernesquot;



??? f??r die Bildung des echten Dotters auf Grund von zwei Argumenten bezweifelnzu m??ssen: 1.nbsp;Beim ersten Auftreten der echten Dottervakuolen ist der â€žDotterkernquot;schon l?¤ngst auseinandergefallen, besteht also nicht mehr. 2.nbsp;Auch nach dem Auseinanderfallen ist eine direkte Beteiligung der in-spr??nglich im Dotterkern enthaltenen Zellorganellen an der Bildung des echtenDotters nicht bewiesen und ist sehr unwahrscheinlich. Deswegen schlage ich vor, den Ausdruck ,,Dotterkernquot; fallen zu lassen. In der ersten Phase der Dotterbildung (s. S. 45) zeigt das H??hnerei eineauffallende ?œbereinstimmung mit den Eiern der S?¤ugetiere: hinsichtlich derGolgi-K??rper, der Mitochondrien imd der Fettkugeln. Die zweite Phase derDotterbildung in dem H??hnerei, welche gekennzeichnet ist durch das Auftretendes echten Dotters, kommt in den S?¤ugetiereiern ??berhaupt nicht vor; beiFischen und Amphibien soll nach Marza-Marza diese zweite Phase das Endeder Dotterbildung sein. Die dritte

Phase wird dann bei V??geln, Reptilien,Ganoiden und Selachiern gefunden. ?œber die Funktion der Follikelzellen habe ich auf Seite 57 ff. ausf??hrlichgesprochen: ich habe eine besondere Funktion ihrer Zellorganellen nicht findenk??nnen. Brambell (1925) dagegen hat als erster beschrieben, wie ein Teil derGolgi-K??rper aus den Follikelzellen durch die Eimembran dringt und in dasEiplasma ??bertritt. Eine solche ,,Infiltrationquot; ist auch durch Ikeda (1928)und Das (1935) beschrieben worden; die beiden letzten Untersucher beschreibensogar einen ?œbertritt von Mitochondrien in derselben Richtung. An meinemMaterial habe ich beides nicht wahrnehmen k??nnen; auch die Beobachtung vonBrambell, da?Ÿ eine Anzahl von Golgi-Elementen der Eizelle in ihrer Form??bereinstimmten mit den analogen Elementen in den Follikelzellen und sichdadurch unterschieden von den ??brigen Golgi-K??rpern der Eizelle, konnte ichnicht best?¤tigen. Ein solcher ?œbergang von Golgi-K??rpern aus den Follikelzellenin die

Eizelle ist ??brigens auch bei Fischen, Amphibien, Reptilien und S?¤uge-tieren ??fter beschrieben worden. Aber schon J?¤gersten (1935) hat den Zweifelge?¤u?Ÿert, da?Ÿ man es doch an fixierten und geschnittenen Pr?¤paraten kaumnachweisen k??nnte, da?Ÿ ein bestimmter K??rper durch eine d??nne Membrandringt, da immer die M??glichkeit besteht, da?Ÿ es sich um eine k??nstliche Ver-?¤nderung durch das Schneiden handelt. Auch ist es nur schwer zu beweisen,da?Ÿ jene beschriebenen feinen Granula wirklich Golgi-K??rper sind. Ich erachte es jedoch f??r wahrscheinlich, da?Ÿ die Follikelzellen einen regu-lierenden Einflu?Ÿ auf die Zufuhr von Stoffen nach dem Ei haben. Daf??r w??rdesprechen, da?Ÿ in jener Periode, in welcher die Eizelle fast ausschlie?Ÿlich Fettenth?¤lt, auch die Follikelzellen reich sind an Fettgranula (Fig. 52, 57), w?¤hrendsp?¤ter, wenn Eiwei?Ÿe in die Zelle eindringen, auch in den Follikelzellen zahlreicheEiwei?Ÿgranula auftreten (Fig. 58). Zusammenfassung 1. Methodik. Die

Strukturver?¤nderungen im H??hnerei w?¤hrend derersten Phasen der Ovogenese wurden Stufe f??r Stufe verfolgt nach der Methode



??? der Stufenuntersuchung. Bei der Bestimmung des Stadiums, an welchemsich die Eier w?¤hrend ihrer Entwicklung befinden, diente w?¤hrend der erstenPhase der Entwicklung die Kernstruktur, w?¤hrend des zweiten Teiles der Durch-messer der Zelle. Es wurde bewiesen, da?Ÿ diese zwei Zeitmesser die richtigeReihenfolge der Zellstadien anzeigen. â€” Es wurden Beobachtungen der lebendenEizelle zusammen mit Vitalf?¤rbungen verghchen mit Bildern nach Fixationmit verschiedenen Techniken. 2. Die Ergebnisse sind auf Schema 1, 2 und 3 zusammengefa?Ÿt. Die Golgi-K??rper in der Eizelle durchlaufen einen bestimmten Stoff-und Formwechsel: die durchimpr?¤gnierten Pr?¤substanzen gehen durch innereVakuolenbildung ??ber in Golgi-Systeme, in deren Golgi-Internum das Produktaufgebaut wird. Der Form Wechsel entspricht also der Theorie von Hirsch 1939. W?¤hrend der Ovogenese treten zwei Golgi-Phasen auf; d. h. die genetischeKette: Pr?¤substanzen Golgi-System ^ Produkt (gleich einer

Golgi-Phase)l?¤uft zweimal ab. Die erste Golgi-Phase spielt sich ab w?¤hrend der extrafolli-kul?¤ren Periode. Die Herkunft der Pr?¤substanz am Beginn dieser Phase konntenicht festgestellt werden. Das Produkt am Ende dieser Phase besteht aus Fett. â€”Die zweite Golgi-Phase beginnt am Ende der extrafollikul?¤ren Periode und durch-l?¤uft den ersten Teil der intrafollikul?¤ren Periode. Die Pr?¤substanz dieser Phaseentsteht aus Golgi-Resten: Reste der Externa der Golgi-Systeme der erstenPhase schwellen auf. Diese Pr?¤substanzen der zweiten Golgi-Phase vermehrensich stark, wahrscheinlich mittels Durchschn??rung. Sie bilden durch innereVakuolenbildung zahlreiche Golgi-Systeme, deren Interna in Produkte ??ber-gehen, welche ebenfalls aus Fett bestehen. Das Fett, welches durch die Golgi-K??rper gebildet wird, ist nur einer derzahlreichen Baustoffe f??r den echten Dotter in dem H??hnerei. Das aus Golgi-K??rpern entstandene Fett tr?¤gt offenbar sp?¤ter zur Bildung des echten Dottereirgendwie

bei. Bei dieser Bildung des echten Dotters, wobei Dotterkugeln inDottervakuolen entstehen, spielen also die Golgi-K??rper nur eine indirekte Rolle. Topographie der Golgi-K??rper: In dem ersten Teile der Ovogenese findetsich in der N?¤he des Kernes ein kleines Netzwerk von Pr?¤substanz, sp?¤ter einkleines Polysystem. Die Produkte dieser Phase zerstreuen sich durch die ganzeZelle. In der zweiten Golgi-Phase hegen die Pr?¤substanzen und die Golgi-Systemeim Anfang in einem Golgi-Felde dicht bei dem Kern. Die Produkte dieser Phasebilden eine hufeisenf??rmige Fettschicht, welche das Golgi-Feld dicht umschlie?Ÿt.Sp?¤ter werden die Golgi-K??rper zur Peripherie der Zelle geschoben: die Pr?¤-substanzen und die Golgi-Systeme bilden dann dort eine corticale Golgi-Zone.Die Produkte dieser Golgi-Zone bilden eine corticale Fettzone. Chemische und physikaUsche Eigenschaften der Golgi-K??rper: die Pr?¤-substanzen sind nur nach vorhergehender Fixation in Chrom-OsO^-haltigenFl??ssigkeiten und

nach darauffolgender Impr?¤gnation mit OSO4 wahrzunehmen.Jedes Golgi-System besteht aus Golgi-Externum und Golgi-Internum. Die Golgi-Externa zeigen eine vollst?¤ndige ?œbereinstimmung in ihren Reaktionen mit derPr?¤substanz. Nur in der ersten Golgi-Phase sind sie auch ohne vorhergehendeFixation allein durch Einwirkung von OSO4 zu schw?¤rzen. â€” Die Golgi-Interna



??? sind wenig oder gar nicht mit OsO^ zu impr?¤gnieren. Sie sind in der ersten Golgi-Phase auch vital, ohne Osmierung sichtbar. â€” Die Golgi-Produkte sind nachFixation in Formol durch OsO^ dunkel graubraun zu f?¤rben; mit Sudan IIIf?¤rben sie sich tief orange; nach Fixation in Chrom-OsO^-haltigen Fl??ssigkeitenwerden sie auch ohne darauffolgende Impr?¤gnation mit OsO^ dunkel graubraun. Neutralrotgranula wurden in allen Entwicklungsstadien der extra-follikul?¤ren Periode vital wahrgenommen. Sie zeigten aber keine Beziehungzu den Golgi-K??rpern und stellen wenigstens teilweise Kunstprodukte dar. Die Mitochondrien werden in der lebenden Zelle mit Janusgr??n gef?¤rbt,in den fixierten Pr?¤paraten mit S?¤urefuchsin: sie haben die Form von feinenF?¤den mit einer Anzahl kleiner Anschwellungen. Regelm?¤?Ÿige Formver-?¤nderungen wurden im Laufe der Ovogenese w?¤hrend der von mir untersuchtenEntwicklungsphasen des Eies nicht wahrgenommen. Die weitverbreitete Mei-nung, da?Ÿ die

Mitochondrien zu einem bestimmten Zeitpunkt anschwellen undauf diese Weise direkt ??bergehen in Dotterkugeln, ist unbegr??ndet. Die Mitochondrien vermehren sich jedoch stark w?¤hrend der Ovogenese.Sie wandern zusammen mit den Golgi-K??rpern in gesetzm?¤?Ÿiger Weise durchdie Eizelle: In der extrafollikul?¤ren Periode und im Anfang der intrafollikul?¤renPeriode liegen sie in Form einer Kappe in der N?¤he des Kernes. Sp?¤ter zer-streuen sie sich ??ber die Zelle und h?¤ufen sich besonders auf in einer bestimmten Zone an der Peripherie. Die Centrosph?¤re ist in sehr jungen Eizellen ein wesentlicher Zelite??.Im Anfang wird sie umschlossen durch das Netz der Golgi-Pr?¤substanz derersten Golgi-Phase. Aber diese Verbindung zwischen Centrosph?¤re und Golgi-K??rper geht verloren bei der Bildung des Golgi-Polysystems w?¤hrend der erstenGolgi-Phase. Die Centrosph?¤re verschwindet am Anfang der iutrafollikul?¤renPeriode. Sie hat mit der Dotter bildung nichts zu tun. Der Dotterkern von

Balbiani wird von einigen Untersuchern an-gesehen als allein die Centrosph?¤re, von anderen als die Centrosph?¤re plus derMitochondrienkappe. Wenn man diesen Ausdruck ??berhaupt gebrauchen will,mu?Ÿ man, meiner Meinung nach, aucli die Golgi-K??rper hinzurechnen, weilsie auch ein Bestandteil dieses sogenannten Dotterkernes sind. Da weder dieCentrosph?¤re noch die Mitochondrienkappe noch die Golgi-K??rper im H??hnereieine direkte Beziehung zu der Bildung des echten Dotters haben, scheint mirder Ausdruck: â€žDotterkernquot; sinnlos. An dem Kern wurden die Strukturver?¤nderungen w?¤hrend der ersten Phasebeschrieben und abgebildet. Eine physiologische Beziehung bestimmter Kernteilezur Dotterbildung konnte nicht beobachtet werden. Die Follikelzellen enthalten Pr?¤substanzen und Golgi-Systeme, au?Ÿer-dem Mitochondrien, Fett und mit Fuchsin f?¤rbende Granula. Diese Zellteilemachen bestimmte Ver?¤nderungen in ihrer Anordnung in der Zelle durch. DieseVer?¤nderungen

stehen wohl mit einer besonderen Funktion der Follikelzellen inVerbindung; ob sie aber mit der Dotterbildung etwas zu tun haben, konnte nichtnachgewiesen werden. Der oft beschriebene ?œbergang von Golgi-K??rpern und Mito-chondrien aus den Follikelzellen zur Eizelle konnte hier nicht beobachtet werden.
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??? STELLINGEN I. De Golgi-lichamen in de groeiende vogeleicel, en zeer waarschijn-lijk ook in de eicellen van vele andere diergroepen, doorloopen eentypische reeks van veranderingen, die geheel past in de theorie vanHirsch over vorm- en stofwisseling der Golgi-lichamen in hetalgemeen. G. C. Hirsch, Protoplasma Monographien 18, 1939. II. De benaming â€ždooierkernquot; voor een bepaalde, in de eicellen vanvrijwel alle diergroepen beschreven formatie, is in hooge mate ver-warrend. III. Bij vogels is de z.g. â€žKeimsichelquot; de eenige bron van geslachts-cellen. W. Dantschakoff, Zeitschr. f. Zellf. 13. 14, 15. 18, 1931. IV. De door Ries in de pancreascel ontdekte â€žlipochondri??nquot; zijnâ€” althans voor het grootste deel â€” pigmentgranula, die als zoo-danig dus niet deelnemen aan de restitutie der pro-enzymgranula. E. Ries, Zeitschr. f. Zellf. 22, 1935,O. J?¤rvi, Zeitschr. f. Zellf. 30, 1939.



??? De frequentievermindering der ademhalingsbewegingen door ver-hoogd COa-gehalte in het water is, zoowel bij Astacus fluviatilisals bij Eriocheir sinensis, reflectorisdh-exteroceptief. VI. De absorptie der vloeistof uit het trachee??nstelsel der insectenwordt, zoowel bij de larve als bij de imago, veroorzaakt door deosmotische druk in de weefsels. V. B. V^ i g g 1 e s w O r t h, Proc. Roy. Soc. B. 106, 1930.and E. K. S i k e s, Quart. J. Micr. Sc. 74, 1931. VII. Het bestaan van een redox systeem vitamine A-glutathion in demitochondrien is niet waarschijnlijk. P. Joyet-Lavergne, C. R. Acad. Sc. 203, 1936. VIII. De zeer oude, maar tot voor kort nog onbestreden meening, datde dorsiventraliteit der varenprothallien all?Š?Šn door het licht wordtge??nduceerd, is niet juist. K. B u s z m a n n, Jahrb. [. wiss. Bot 87. 1939. IX. De wijze, waarop trekvogels hun overwinteringsgebied terug vin-den, vertoont groote overeenkomst met die, volgens welke een bijâ€žhomingquot; proeven verplaatste broedvogel zijn nest terugvindt.

X. De door v. Frankenberg ingevoerde indeeling der dystehe-verschijnselen in de drie groepen: antitelie, atelie en paratelie, heeftgeen wetenschappelijke waarde. G. V. Frankenberg, Jen. Zeltschr. [. Naturw. 70, 1935.
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