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sei t l ichen Saugni ipfe  der  Saugsche ibe  l iegenden Drfisenzel len 
ve r so rg t  werden.  Die Ampu l l en  se lbs t  s ind  n i ch t  sekretor isch,  
wie es von  OSBORN ~ ]  frir Cotylaspis insights LEIDY, 1857 
a n g e n o m m e n  wird. Die Drfisenzel len bi lden je e inen dichten,  
au s  Zellen m i t  k le inen Zel lkernen u n d  wenig  Z y t o p l a s m a  
b e s t e h e n d e n  Zel lhaufen.  E n g e  Drr iseng~nge ve rb inden  i hn  
m i t  grol3en, t r a n s v e r s a l e n  Drr iseng~ngen,  die in den  BasMtei l  
der  A m p u l l e n  mrinden.  Die t r an sve r sa l en  Drr iseng~nge b i lden 
Q u e r v e r b i n d u n g e n  m i t  den  A m p u l l e n  der  gegenr iber l iegenden 
Seite u n d  s ind  du rch  eine Reihe  y o n  L~ngsg~Lngen m i t  den  
b e n a c h b a r t e n  Querg~ngen  v e r b u n d e n .  Jede  Ampul l e  is t  von  
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Fig. 1. Querschnitt durch Endabschnit te  einer Randdrfise. M U =  
Muskeln, DG = Transversaler Driisengang der Randdrfise, N = Nerv, 
A = Ampulle der Randdrfise, SC = Subkutikula, M = Mukgse Zelle 

Tiere der  M u t a n t e  [8] zeigen also ein tagesper iodisches  Schli~p- 
fen, dessen  Phasen l age  wie in der  Wi ld fo rm yon  der  Lage  der  
Lichtper iode  b e s t i m m t  wird. Al lerdings  l iegt das  Schlripf- 
m a x i m u m  zu Beg inn  der  Lichtper iode  e twas  sp~ter  als bet der  
Wi ld fo rm u n d  is t  weniger  s t a rk  ausgepr~gt .  
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Fig. I. Ordinate: Zahl der geschlripften Tiere pro Stunde. Abszisse: 
Zeit in Stunden. Lichtperiode jeweils yon t3 Uhr bis I Uhr nachts.  
Naeh der letzten Lichtperiode Dauerdunkel. Im Falle der Mutante 
sind nur die v611ig ommatidien-losen Tiere berricksiehtigt. 

Bindegewebe  u n d  Muske l fase rn  u m g e b e n  u n d  s t e h t  d u t c h  
e inen engen  Gang  m i t  e inem Aus f r i h rungsgang  in V e r b i n d u n g ,  
dessen  (~ffnung ven t ro la te ra l  zwischen zwei sei t l ichen Saug- 
n~ipfen liegt (Fig. 1). Ausf r ih rungs-  u n d  Verb indungsg~nge  
s ind  yon  R i n g m u s k e l n  umgeben .  E i n  kteiner  L ~ n g s n e r v  ver-  
liiuft sei t l ich neben  jeder  Ampul l e  u n d  einige wei tere  Nerven-  
fasern  k 6 n n e n  n a h e  den  A m p u l l e n  nachgewiesen  werden.  Die 
I n n e r v a t i o n  is t  j edoch  n ich t  st~irker als in  ande ren  Tei len der  
Saugsche ibe  u n d  viel schwiicher  als z u m  Beispiel  in d e m  i m  
P a r e n c h y m  l iegenden S e p t u m .  Sie lii]3t dahe r  ke inen  Schlu]3 
au f  eine S innes funk t ion  der  A m p u l l e n  zu. 
Da  die R a n d k 6 r p e r  andere r  Ar t en  morpho log i sch  Ahnlich sind, 
is t  eine en t sp r eche nde  F u n k t i o n  als Speicherorgane  frir Drri- 
s ensekre t  a u c h  bei~ihnen wahrschein l ich .  
Durchgef r ih r t  m i t  Un t e r s t r i t zung  der  D e u t s c h e n  F o r schungs -  
gemeinschaf t .  
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Tagesperiodische Schliipfrhythmik einer augen- 
losen Drosophila melanogaster-Mutante 
WOLFGANG ~ENGELMANN u n d  HANS WILLY HONEGGER 

Botan i sches  I n s t i t u t  der Univers i t~ t ,  Tr ibingen 

Das  Schlripfen der Drosophila-Fliegen aus  d e m  P u p a r i u m  zeigt  
eine ausgepr~Lgte T a g e s r h y t h m i k ,  die hauptsXchl ich  v o m  Lich t  
ges t eue r t  wird [1]. 13bet den  Pe rzep t ionsor t  l iegen unse res  
Wissens  frir Drosophila noch  keine  U n t e r s u c h u n g e n  vor.  Wi r  
h a b e n  desha lb  die zeitl iche Ver te i lung  der  Schlr ipfrate  einer  
augen losen  M u t a n t e  Drosophila melanogaster sensa oculi [2] 
m i t  der  der  Wi ld fo rm  vergl ichen.  Die K u l t u r e n  w u r d e n  in der  
f iblichen Weise  bet 25 ~ i m  t 2 : t 2  L i eh t -Dunke l -Wechse l  
(300 L u x  weil3es Leuch t s to f f r6hren l i ch t )  aufgezogen.  Die 
Schlripfrate wurde  i m  L i ch t -Dunke l -W echse l  sowie i m  anschl ie-  
IBenden D a u e r d u n k e l  b e s t i m m t  (Fig. t) .  A u c h  die augen losen  

N a c h  WILLIAMS u n d  ADKISSON wird der  pho toper iod i sche  
Reiz zur  I n d u k t i o n  u n d  T e r m i n a t i o n  der  D iapause  bet  Antherea 
pernyi direkt  v o m  Gehirn  perzipier t  [61. Zu gleichen Ergeb-  
n i ssen  k a m  CLARET an  Pieris brassicae [51 u n d  LEES a n  
Megoura viciae [6]. Ob auch  im  vor l i egenden  FMle das  Geh i rn  
d i rekt  Pe rzep t ionso r t  des  das  tagesper iod ische  Schlripfen s teu-  
e rnden  Lich tes  ist,  sol len begonnene  U n t e r s u c h u n g e n  zeigen. 
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Wirkung osmotischer Belastung 
auf den Krallenfrosch Xenopus laevis 
LUDWIG SPANNHOF 

Zoologisches Institut der Universit~t, Rostock 

Kral lenf r6sche  leben  normalerweise  im  Sril3wasser. Sie er t ra-  
gen  jedoch  B e l a s t u n g e n  m i t  NaC1-L6sungen  als Badeflrissig- 
kei t  oder  bet I n j ek t i on  in die L y m p h b a h n  [1~. I n  der  Niere der  
im  SfilBwasser l ebenden  Tiere f inden  sich in de ren  13berleitungs- 
s t r icken sog. Flaschenzel len ,  die m i t  s a u r e n  Mukopo lysaccha -  
r iden  angefril l t  sind. Diese werden  an  das  L u m e n  der  Nep h ro n -  
ab schn i t t e  abgegeben  [2, 3]. 13bet die B e d e u t u n g  der  Muko-  
po lysacchar ide  sowie der  F laschenzel len  exis t ieren  n u r  V e r m u -  
tungen .  
Be las t e t  m a n  Kra l lenf r6sche  fiber Mona t e  h inweg  m i t  NaC1- 
L 6 s u n g e n  bis zu 0,214 M (t,25 %), d a n n  ve r s chwinden  a l lmgh-  
lich die Mukopo lysaccha r ide  aus  den  Flaschenzel len ,  deren  
Ke rne  schwellen jedoch  a n  (Fig. t a u. b). B r ing t  m a n  L a r v e n  
(ab S t a d i u m  52 n a c h  NIEUWKOOP [4t) in  0 , t07  bis 0,214 M 
NaC1-L6sungen,  so k 6 n n e n  sie s ich hier in  we i te ren twicke ln  
u n d  a u c h  m e t a m o r p h o s i e r e n .  Bet  d iesen Tie ren  is t  7 Mona te  
n a e h  Ver suchsbeg inn  n u r  seh r  wenig  Mukopo lysaccha r id  in 
den  F laschenze l len  zu f inden.  U n t e r  der  W i r k u n g  des  s t a rk  
h y p e r t o n i s c h e n  A u B e n m e d i u m s  wird das  Mukopo lysacehar id  


